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Analyse der Einkommensteuertarife 1957 bis 1983 

In der Gestaltung des Einkommensteuertarifs spie

geln sich sowohl wirtschaft l iche und gesel lschaftspo

litische Zielsetzungen als auch f iskalische Erforder

nisse, wobe i die Steuerprogression ein wicht iges Ele

ment ist. Die vorl iegende Arbeit untersucht längerfri

st ige Tendenzen in der Gestaltung des österreichi

schen Einkommensteuertar i fs Es werden die Tarifän

derungen seit 1957 analysiert und auch die für 

1982/83 geplanten Steuerermäßigungen einbezogen, 

um sie in einem größeren zeit l ichen Zusammenhang 

beurtei len zu können. Die Analyse umfaßt somit den 

Zeitraum 1957 bis 1983 In dieser Periode gab es ins

gesamt acht Steuersenkungen und eine -erhöhung 

(1969) 1) 

Die Untersuchung hat drei Schwerpunkte. Erstens 

wird gezeigt, wie sich die Tarifänderungen in den ein

zelnen Einkommensbereichen und in den nach den 

Familienverhältnissen unterschiedl ichen Gruppen der 

Steuerpf l icht igen auswirkten Zweitens werden die 

Auswirkungen auf die Realeinkommen dargestel l t 

Drittens werden die Zusammenhänge zwischen Tarif

änderungen und Progressionsverlauf analysiert, w o 

bei die Effekte der Steuersatzänderungen auf künf

t ige E inkommenserhöhungen untersucht werden und 

der Gegensatz zwischen stat ischer und dynamischer 

Betrachtung der Tari fänderungen aufgezeigt wi rd 

Die Analyse beschränkt s ich auf den eigentl ichen 

Steuertarif, wobei die bis 1972 erhobenen Zuschläge 

einbezogen sind, um die Vergleichbarkeit zu wahren, 

weil sie ab 1973 in den Tarif eingearbeitet wurden 2 } . 

Es sind auch jene Freibeträge und Absetzbet räge be

rücksicht igt , die unmittelbar mit dem Tarif zusammen

hängen 3 ) 

Tarifliche Sonderregelungen für best immte Einkom

menstei le 4 ) und Maßnahmen, die sich auf Änderun

gen der Bemessungsgrundlagen beziehen, werden 

nicht behandelt Als Bemessungsgrundlage wird in 

dieser Analyse das zu versteuernde Einkommen ver-

' ) S t e u e r s e n k u n g e n t r a t e n j e w e i l s a m 1 J ä n n e r 1958, 1 9 7 1 , 
1973, 1975 , 1979 , 1 9 8 2 / 8 3 s o w i e a m 1 Ju l i 1962 u n d 1 O k t o b e r 
1967 in K r a f t . D i e S t e u e r e r h ö h u n g e r f o l g t e a m 1 . J ä n n e r 1969.. 
? ) Die Z u s c h l ä g e ( B e i t r a g v o m E i n k o m m e n ) b e t r u g e n b is E n d e 
1966 1 8 % u n d d i e n t e n d e r z w e c k g e b u n d e n e n F i n a n z i e r u n g d e s 
W o h n b a u s , d e s W a s s e r w i r t s c h a f t s f o n d s u n d d e s F a m i l i e n l a -
s t e n a u s g l e i c h s f o n d s A b 1967 k a m n o c h e in Z u s c h l a g v o n 3 % 
f ü r d e n K a t a s t r o p h e n f o n d s d a z u ( i n s g e s a m t d a h e r 2 1 % ) . I m 
J a h r e 1969 w u r d e e i n S o n d e r b e i t r a g v o m E i n k o m m e n in H ö h e 
v o n 1 0 % ( d e s f o r m a l e n Tar i f s ) e i n g e f ü h r t . I n s g e s a m t b e l i e f e n 
s i c h d a h e r d ie Z u s c h l ä g e v o n 1969 b i s e i n s c h l i e ß l i c h 1972 au f 
3 1 % . D i e s e 3 1 % s i n d a b 1973 im Tar i f b e r ü c k s i c h t i g t . 

3 ) N e b e n d e m a l l g e m e i n e n F r e i - b z w . A b s e t z b e t r a g s i n d d ie 
F r e i b e t r ä g e b z w . A b s e t z b e t r ä g e f ü r A l l e i n v e r d i e n e r K i n d e r A r 
b e i t n e h m e r u n d P e n s i o n i s t e n b e r ü c k s i c h t i g t 
4 ) Die B e s t e u e r u n g d e r s o n s t i g e n B e z ü g e s o w i e b e s t i m m t e r 
Z u l a g e n u n d Z u s c h l ä g e w i r d d a h e r n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t . D a s g i l t 
a u c h f ü r d i e S t e u e r s ä t z e b e i a u ß e r o r d e n t l i c h e n E i n k ü n f t e n 

wendet . In einigen Fällen wi rd das Werbungs- und 

Sonderausgabenpauschale berücksicht igt . Es han

delt sich um eine mikroökonomische Tarifanalyse 5), 

sodaß die Auswi rkungen auf die gesamtwir tschaft l i 

che Nachfrage außer Betracht bleiben 6 ) Die Untersu

chung dieser Zusammenhänge hätte den Rahmen der 

vorl iegenden Arbei t gesprengt und bleibt einer späte

ren Analyse vorbehal ten. 

Probleme der Steuerprogression 

In den siebziger Jahren haben die im Vergleich zu f rü 

her deutl ich höheren Inflationsraten Probleme des 

progressiven Steuertari fs in der Lohn- und Einkom

mensteuer stärker hervortreten lassen und zu einer 

Änderung der Einschätzung dieser Steuern im Rah

men des Steuersystems erhebl ich beigetragen 7 ) 

Zwei Problemkreise sind im Zusammenhang mit der 

Steuerprogression von besonderer Bedeutung: 

1 Die sogenannte "kalte" Progression Sie entsteht 

dadurch, daß die E inkommensbesteuerung auf 

dem Nominalwertprinzip beruht und Einkommens

zuwächse, die bloß dem Ausgleich der Geldentwer

tung dienen, wie eine reale Erhöhung der Einkom

men besteuert werden. Bei unverändertem Tarif 

steigen daher die effektiven Steuersätze kräft ig, 

und es kommt zu Einbußen an Realeinkommen 

2 Auch auf Grund der realen Einkommensteigerun
gen gelangen immer mehr Steuerpf l icht ige in Pro

gressionsstufen, die ursprüngl ich nicht für sie ge

dacht waren. Das führt zu (erheblichen) Abwe i 

chungen von der ursprüngl ich festgelegten Bela-

5 ) V g l . M Blöcker — H. G. Petersen: E ine v e r g l e i c h e n d e A n a 
lyse d e r d e u t s c h e n E i n k o m m e n s t e u e r t a r i f e 1958, 1965 u n d 
1975 u n t e r E i n b e z i e h u n g d e s P r o g r e s s ä o n s g r a d s P u b l i c F i -
n a n c e 3 / 1 9 7 5 , S 3 4 7 - 3 6 5 . 
6 ) Es s e i h ie r n u r a n g e m e r k t , daß z w a r in j e n e n J a h r e n , in d e n e n 
e ine K o n j u n k t u r a b s c h w ä c h u n g e i n t r a t (1958 , 1962 , 1 9 6 7 / 6 8 u n d 
1975) , S t e u e r s e n k u n g e n v o r g e n o m m e n w u r d e n , d o c h ist z u b e 
r ü c k s i c h t i g e n , daß d i e s e T a r i f ä n d e r u n g e n m e i s t b e r e i t s in 
e i n e m Z e i t p u n k t b e s c h l o s s e n o d e r z u m i n d e s t i n s A u g e g e f a ß t 
w u r d e n , a ls d i e A b s c h w ä c h u n g n o c h n i c h t e r k e n n b a r w a r . D a s 
gi l t i n s b e s o n d e r e f ü r d ie S t e u e r s e n k u n g 1975. D ie Ü b e r e i n s t i m 
m u n g z w i s c h e n d e n Z e i t p u n k t e n d e r S t e u e r s e n k u n g e n u n d d e r 
K o n j u n k t u r a b s c h w ä c h u n g is t n u r e x p o s t g e g e b e n s ie w a r 
a b e r m e i s t n i c h t g e p l a n t . 
7) R. A. Musgrave: D e r g e g e n w ä r t i g e S t a n d d e r T h e o r i e d e r B e 
s t e u e r u n g , F i n a n z a r c h i v , B a n d 3 9 / 1 9 8 1 , S. 3 0 : " M a n f r a g t s i c h 
h e u t e , o b d a s Z e i t a l t e r d e r E i n k o m m e n s t e u e r n i c h t b e r e i t s s e i 
n e n H ö h e p u n k t ü b e r s c h r i t t e n ha t . Im v e r ä n d e r t e n K i ima d e r 
s i e b z i g e r u n d a c h t z i g e r J a h r e k ö n n e n e i n s t i g e V o r z ü g e ( d e r 
E i n k o m m e n s t e u e r ) n u n als S c h w ä c h e n v e r s t a n d e n w e r d e n " . 
Neumark m e i n t a u c h : ' M a n ( k a n n ) d ie E i n k o m m e n s t e u e r n i c h t 
in ih re r g e g e n w ä r t i g e n S t r u k t u r f o r t b e s t e h e n l a s s e n " (F. Neu
mark- W a n d l u n g e n in d e r B e u r t e i l u n g e i n g e b a u t e r S t e u e r f l e x t b i -
l l tät , K y k l o s B a n d 32 , 1979, S 194) 
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stung mit E inkommensteuer 8 ) und z u unerwünsch

ten Wirkungen der Einkommensteuer auf deren 

Umvertei lungsaufgabe 

Das läßt sich an einem einfachen Beispiel ze igen: 

1957 waren die Durchschni t tse inkommen {der Ar

bei tnehmer) mit 7,5% besteuer t 9 ) Wäre seither 

keine Tarifanpassung erfolgt, sodaß 1979 noch im

mer der Tarif von 1957 gegol ten hätte, dann wäre 

das Durchschni t tse inkommen des Jahres 1979 mit 

34,3% besteuert worden Dieser Steuersatz hat 

1957 tatsächl ich für weniger als 1 % der Arbe i tneh

mer gegol ten. Daraus läßt sich deutl ich erkennen, 

daß der Großteil der Steuerpf l icht igen ohne Steuer

korrekturen jetzt Durchschni t ts teuersätzen unter

läge, die ursprüngl ich nur für sehr hohe Einkom

men best immt waren 

Vor allem wegen dieser beiden Probleme ist es er

forder l ich, den Einkommensteuertar i f in best immten 

Abs tänden zu ermäßigen, um einerseits die kalte Pro

gression zumindest zu mildern und andererseits zu 

vermeiden, daß der Großteil der Steuerpf l icht igen in 

hohe Progressionsstufen hineinwächst 

Jede Tarifanpassung führt jedoch zu einem Konflikt 

mit der f iskalischen Funkt ion der Steuern Lohn- und 

8 ) S i e h e Neumark ( 1979 , S . 194) 
g ) Es h a n d e l t s i c h u m e i n e n m i t Hi l fe d e r v e r s c h i e d e n e n S t e u e r 
g r u p p e n g e w o g e n e n D u r c h s c h n i t t s t e u e r s a t z 

Abbildung 1 
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Einkommensteuer zusammen erbr ingen berei ts rund 

ein Drittel der gesamten Brut to-Steuereinnahmen des 

Bundes. Dieser Antei l ist seit 1957, als er weniger als 

ein Viertel bet rug, ständig gest iegen Lohn- und Ein

kommensteuer sind nach der Umsatzsteuer die w ich

t igste Finanzierungsquelle von Bund, Ländern und 

Gemeinden Die zunehmende Bedeutung der Lohn-

und Einkommensteuer für die Budgetf inanzierung 

engt daher den Spielraum für die Tarifgestaltung er

heblich ein. 

Tarifaufbau 

Der österreichische Einkommensteuertar i f beruht auf 

einer Teilmengenstaffelung 1  a) Das zu versteuernde 

Einkommen wird in Tei lmengen zerlegt, auf die stei

gende Grenzsteuersätze angewendet werden, w o 

durch sich die Progressionswirkung ergibt. Sie ist da

durch charakterisiert, daß in jedem Punkt des Tarifs 

(für jedes höhere Einkommen) höhere Durchschni t t 

steuersätze gelten 

Es ist jedoch s t reng zwischen den Durchschni t t 

steuersätzen und den Marginalsteuersätzen zu t ren

nen Die Tarifstruktur beruht auf der marginalen Be

t rachtung Im Einkommensteuergesetz sind jeweils 

nur die einzelnen Teilmengen und die dazu gehören

den Grenzsteuersätze angeführ t 1 1 ) Der Durch

schni t tsteuersatz für ein best immtes Einkommen läßt 

sich somit nicht unmittelbar aus dem Gesetz erse

hen, sondern ergibt sich aus einer Durchrechnung 

der Tei lmengen mit den entsprechenden Grenz

s teuersätzen 1 2 ) Abbi ldung 2 läßt erkennen, wie sich 

aus den Grenzsteuersätzen, die im Gesetz festgelegt 

sind, die Durchschni t ts teuersätze ergeben. 

Die Teilmengenstaffeltarife haben zwei Variable für 

Steueränderungen: die Stufenbrei ten (Teilmengen) 

1 0 ) D i e s e r A u s d r u c k g e h t auf Bräuer z u r ü c k , d e r d i e h e u t e n o c h 
g ü l t i g e n T a r i f f o r m e n g e p r ä g t ha t [K. Bräuer- U m r i s s e u n d U n 
t e r s u c h u n g e n z u e i n e r L e h r e v o m S t e u e r t a r i f , J e n a 1926 
S 50f f ) 
1 1 ) D e r g e g e n w ä r t i g g e l t e n d e E i n k o m m e n s t e u e r t a r i f g l i e d e r t 
s i c h in 11 T e i l m e n g e n D ie e r s t e n 5 0 . 0 0 0 S w e r d e n m i t 2 3 % b e 
s t e u e r t , d i e w e i t e r e n 5 0 . 0 0 0 S m i t 2 8 % ; d i e w e i t e r e n 50 0 0 0 S 
m i t 3 3 % , d ie w e i t e r e n 5 0 . 0 0 0 S m i t 3 8 % , . . , d i e w e i t e r e n 
5 0 0 . 0 0 0 S m i t 6 0 % , al le w e i t e r e n B e t r ä g e m i t 62%. 
1 2 ) D a s P r inz ip d e s d u r c h g e r e c h n e t e n Tar i f s läßt s i c h a n e i n e m 
e i n f a c h e n B e i s p i e l d e m o n s t r i e r e n : A n g e n o m m e n d a s z u v e r 
s t e u e r n d e Einkommen b e t r ä g t im J a h r e 1980 140 0 0 0 S 

E i n k o m m e n S t e u e r s a t z S t e u e r n 

Die e r s t e n 5 0 . 0 0 0 S 2 3 % 11 5 0 0 S 

d ie w e i t e r e n 5 0 . 0 0 0 S 2 8 % 14 0 0 0 S 

d ie w e i t e r e n 4 0 . 0 0 0 S 3 3 % 13 2 0 0 S 

i n s g e s a m t 140 0 0 0 S 38 7 0 0 S 

Lau t Tar i f b e t r ä g t s o m i t d i e E i n k o m m e n s t e u e r f ü r e i n ( z u ve r 

s t e u e r n d e s ) E i n k o m m e n v o n 140 .000 S 3 8 . 7 0 0 S. D a s e n t 

s p r i c h t e i n e m D u r c h s e h n i t t s a t z v o n 2 7 , 6 % . D e r G r e n z s t e u e r 

sa tz b e t r ä g t 3 3 % V o n d i e s e m S t e u e r b e t r a g laut Tar i f w e r d e n 

n o c h d ie v e r s c h i e d e n e n A b s e t z b e t r ä g e , in j e d e m Fall d e r a l l g e 

m e i n e A b s e t z b e t r a g v o n 4 .800 S a b g e z o g e n . D ie t a t s ä c h l i c h e 

S t e u e r s c h u l d b e t r ä g t d a h e r f ü r 140 0 0 0 S E i n k o m m e n h ö c h 

s t e n s 3 3 9 0 0 S, d a s s i n d 2 4 2 % 
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D u r c h s c h n i t t s t e u e r s ä t z e 
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und die Grenzsteuersätze Man kann die Steuer sen

ken bzw. die Progression mildern, indem man entwe

der die einzelnen Stufen (Teilmengen) verlängert 

und/oder best immte Grenzsteuersätze verr ingert Die 

Steuer wi rd erhöht oder die Progression verschärft , 

indem die Stufen verkürzt und/oder die Grenzsteuer

sätze erhöht werden 

Drei Merkmale charakterisieren die durchgerechne

ten Teilmengenstaffeltarife und beeinf lussen Tarifän

derungen erhebl ich: erstens die sogenannten "Mit

nahmeeffekte", zweitens die "Verzögerungsef fekte" 

und dr i t tens die " innere Regression" der Tarifstufen 

Aus dem Prinzip der Tei lmengenstaffelung und der 

Durchrechnung folgt , daß Steuersenkungen, die dar

auf abzielen, die Bezieher niedriger E inkommen zu 

entlasten, und daher die ersten (unteren) Tarifstaffeln 

betref fen, sei es durch eine Verbrei terung der Stufen 

oder Senkung der Grenzsteuersätze, automat isch 

auch den höheren Einkommen zugute kommen und 

gewissermaßen von ihnen mitgenommen werden Ä n 

derungen in den unteren Tarifbereichen haben daher 

starke f iskalische Wirkungen, weil sie den überwie

genden Teil der Steuerpf l icht igen betref fen. 

Dieser Mitnahmeeffekt kann daher zu einem Konflikt 

zwischen der f iskalischen Funkt ion der Lohn- und 

Einkommensteuer und der Umvertei lungszielsetzung 

führen, der sich besonders deutl ich in der Steuersen

kung 1975 zeigte. Damals wurden die unteren Tarif

stufen erhebl ich verbrei tert Um den Einnahmenaus

fall in Grenzen zu halten, wurden gleichzeit ig die 

Grenzsteuersätze für die ersten Staffeln erhöht , wo

durch jedoch die Umvertei lungswirkung stark ge

bremst wurde 

Die Progression des Einkommensteuertar i fs ist un

gleichmäßig verzögert Die Verzögerung ist no twen

dig, weil das Leistungsfähigkeitsprinzip und auch die 

polit ische Durchsetzbarkei t der Progression Grenzen 

setzen. Abbi ldung 3 läßt die Verzögerung der Pro

gression deutl ich erkennen Mit s te igendem Einkom

men nimmt der Progressionsgrad ab und nähert s ich 

asymptot isch dem Wert Eins 

Die Verzögerung wird dadurch erreicht, daß die obe

ren Teilstufen breiter sind als die unteren und /oder 

die Abstände der Grenzsteuersätze abnehmen Im 

Österreichischen Tarif sind die oberen Tarifstufen 

500.000 S breit (gegen 50.000 S im unteren Bereich) 

Die Abstände der Grenzsteuersätze betragen bei den 

hohen Einkommen 2 Prozentpunkte (gegen 5 Pro

zentpunkte in den unteren Stufen) 

Die Ungleichmäßigkeit der Progression entsteht 

durch die sogenannte "innere Regression" , die sich 

daraus ergibt, daß Einkommen(-ste igerungen) inner

halb einer Stufe dem gleichen Grenzsteuersatz unter

liegen Dadurch werden die Zuwächse der Durch

schnit tsteuersätze verringert. Erst wenn das Einkom

men in die nächste Staffel hineinwächst, erhöht sich 

der Grenzsteuersatz sprunghaft , und die Durch

schnit tsteuersätze nehmen ebenfalls wieder stärker 

Abbildung 3 

P r o g r e s s i o n s g r a d d e r E i n k o m m e n s t e u e r t a r i f e 

10 20 30 40 50 60 80 100 200 300 400 500 600 800 1000 2000 
Einkommen in 1 000 S 
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z u 1 3 ) Daraus ergibt s ich, daß die Progression recht 

ungleichmäßig verläuft. Abbi ldung 3 zeigt deutl ich die 

Wirkungen der inneren Regression und der Sprung

stel len, die zu einer wechselnden Verschärfung und 

Abschwächung der Progression im österreichischen 

Einkommensteuertar i f führen 

Im Vergleich zu einem Formeltarif, wie er in der Bun

desrepubl ik Deutschland angewendet wi rd, bringen 

zwar die innere Regression und der unregelmäßige 

Tarifverlauf gewisse Probleme, doch haben anderer

seits die Teilmengenstaffeltarife nicht unerhebl iche 

Vortei le. 

Abgesehen von den größeren Gestal tungsmögl ich

keiten sind die Teilmengenstaffeltarife einfacher zu 

handhaben und in ihrer Wirkung besser durchschau

bar als die Formeltarife, deren Aufbau in der Regel 

sehr kompliziert ist, wodurch Änderungen mit 

Schwier igkei ten verbunden s ind ' 4 } Ein entscheiden

der Vorteil der Teilmengenstaffeltarife liegt in der Ver

r ingerung der kalten Progression, weil die innere Re

gression die inflationären Einflüsse bremst Nicht zu

letzt deshalb verwenden alle europäischen Länder mit 

Ausnahme der Bundesrepubl ik Deutschland solche 

Tei lmengenstaffel tar i fe 1 5 ) Italien und die Niederlande 

haben den Formeltarif wieder aufgegeben und sind 

zur Tei lmengenstaffelung zurückgekehrt . 

Der Einfluß des Spitzengrenzsteuersatzes und des 
Existenzminimums auf die Progression 

Aus dem Tarifaufbau läßt sich erkennen, daß der Pro

gressionsverlauf des Einkommensteuertar i fs durch 

zwei Punkte entscheidend best immt w i rd : erstens, 

bei we lchem Einkommen die Besteuerung einsetzt, 

und zweitens, bei welchem Einkommen der Spi tzen

grenzsteuersatz wi rksam wird Es empfiehlt sich da

her, die Veränderungen dieser beiden Punkte kurz zu 

skizzieren 

Der Spitzengrenzsteuersatz ist zwar zwischen 1957 

und 1970 formal unverändert gebl ieben, doch ist er 

auf Grund der Erhöhung der bereits erwähnten Zu 

schläge effektiv von 55,46% (1957) auf 61,57% (1969) 

, 3 ) I m g e g e n w ä r t i g e n ö s t e r r e i c h i s c h e n E i n k o m m e n s t e u e r t a r i f 
w i r d d e r E i n k o m m e n s z u w a c h s v o n 5 0 . 0 0 0 S au f 5 1 . 0 0 0 S 
e b e n s o m i t 2 8 % b e s t e u e r t w i e j e n e r v o n 9 9 0 0 0 S au f 100 0 0 0 S 
D a s z u s ä t z l i c h e E i n k o m m e n v o n 100 .000 S au f 101 0 0 0 S u n t e r 
l i eg t h i n g e g e n e i n e m G r e n z s t e u e r s a t z v o n 3 3 % . 
D e r D u r c h s c h n i t t s t e u e r s a t z e r h ö h t s i c h b e i e i n e r E i n k o m m e n 
s t e i g e r u n g v o n 5 0 . 0 0 0 S au f 5 1 . 0 0 0 S u m 0,28 P r o z e n t p u n k t e 
( v o n 13 ,40% au f 13 ,68%) b e i e i n e r E r h ö h u n g v o n 9 9 . 0 0 0 S auf 
100 .000 S a b e r b l o ß u m 0,07 P r o z e n t p u n k t e ( v o n 2 0 , 6 3 % auf 
2 0 , 7 0 % ) . N a c h Ü b e r s c h r e i t e n d e r Ta r i f s ta f fe l n i m m t d e r D u r c h 
s c h n i t t s t e u e r s a t z w i e d e r s t ä r k e r z u . B e i e i n e r Z u n a h m e d e r E i n 
k o m m e n v o n 100 .000 S au f 101 .000 S s t e i g t d e r D u r c h s c h n i t t 
s t e u e r s a t z w i e d e r u m 0 1 2 P r o z e n t p u n k t e ( v o n 2 0 , 7 0 % au f 
2 0 , 8 2 % ) . 

1 4) R. Parsche —- G. Spanakakis. E i n k o m m e n s t e u e r t a r i f e u n d 
H a u s h a l t s b e s t e u e r u n g in d e n E G - P a r t n e r s t a a t e n , I F O - S c h n e l l -
d i e n s t 2 3 / 1 9 7 8 , S 1 1 - 1 9 ; Blöcker — Petersen. (1975) 

, s) Parsche - Spanakakis ( 1978) , S 14 

gest iegen Erst die Tarifänderung 1971 brachte formal 

eine Zunahme des Spi tzengrenzsteuersatzes, der da

mit effektiv auf 62,88% st ieg 1973 wurde jedoch der 

Spi tzengrenzsteuersatz wieder auf 62% gesenkt und 

ist seither unverändert. Er wird durch die Tarifanpas

sung 1982/83 nicht geändert 

Der Spitzengrenzsteuersatz setzte 1957 bei einem 

Einkommen von 2 Mill S ein Seit 1973 wird er bereits 

ab einem Einkommen von 1,5 Mill S angewendet 

Aus der Erhöhung des Spi tzengrenzsteuersatzes ei

nerseits und der Verr ingerung der E inkommenshöhe, 

ab der er angewendet wi rd, andererseits zeigt s ich, 

daß die Progression im Untersuchungszei t raum ten

denziell verschärf t und der Spielraum für Tarifände

rungen dadurch kleiner wurde 

Die Besteuerung (Progression) setzt erst bei einer 

best immten Eänkommenshöhe ein Dafür lassen sich 

zwei Gründe anführen: zum einen, daß jene Einkom

men, die unter dieser Grenze l iegen, keine steuerl i 

che Leistungsfähigkeit repräsentieren, und zum ande

ren, daß jedem Einkommensbezieher ein steuerfreies 

Existenzminimum zusteht 

Die Entwicklung dieses steuerfreien Bereichs läßt 

s ich daher unter zwei Aspekten beurtei len: erstens 

im Vergleich mit dem Verbraucherpreis index, um fest

zustel len, ob real das Existenzminimum aufrechter

halten werden konnte ; zwei tens im Vergleich mit der 

E inkommensentwick lung, um abschätzen zu können, 

inwieweit neue Einkommenschichten in die Steuer

pfl icht und damit in die Progression hineinwachsen. 

Im Untersuchungszei t raum zeigt sich eine recht un

terschiedl iche Entwicklung Die Steuersenkungen 

1958 und 1962 erweiterten den steuerfreien Einkom

mensbereich erhebl ich. Außerdem wurde ab 1962 ein 

allgemeiner Freibetrag von 1.200 S (für Arbei tnehmer 

1 248 S) eingeführt Die Preissteigerungen waren in 

dieser Periode zudem gering (Durchschni t t 1957 bis 

1962 +2,7%) Das Existenzminimum wurde stärker 

angehoben, als der Verbraucherpreis index st ieg Al

lerdings sind in d iesem Zeitraum immer mehr Bezie

her niedriger E inkommen steuerpf l icht ig geworden, 

weil die Einkommen deutl ich rascher st iegen, als der 

steuerfreie Bereich ausgeweitet wurde 

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre ändert s ich 

das Bild deutl ich Die Ausdehnung der Nullzone 

durch die Tari fänderung 1967 reichte nicht aus, die 

zunehmenden Preissteigerungen abzugel ten. Der A b 

stand zwischen der Zunahme des Verbraucherpreis

index und des Existenzminimums verr ingerte sich zu 

nehmend Gleichzeit ig verstärkte sich der Prozeß des 

Hineinwachsens in die Steuerpfl icht, weil sich Ende 

der sechziger und Anfang der siebziger Jahre die Ein

kommenste igerungen beschleunigten (siehe Über

sicht 1). 

1973 erfolgte eine tar i f technische Änderung für die 

Berücksicht igung des steuerl ichen Existenzmini

mums. Die "Nul lzone" im Tarif (die erste Tei lmenge 
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Übersicht 1 

E i n k o m m e n s e n t w i c k l u n g 

Volkseinkom- Ourcbschnittli- Index der Ver- Durchschmttü-
men ches Einkorn- braucherpreise ches Einkom

men der Arbeit- men der Arbeit
nehmer nehmer 
nominell real 

Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate in % 

1957/1962 + 76 + 70 + 2 7 + 4 2 

1962/1967 + 77 + 90 + 3 6 + 5,3 

1967/1972 + 104 + 93 + 4 2 + 48 

1972/1975 + 118 + 12 8 + 8 5 + 40 

1975/1979 + 92 + 76 + 50 + 2 4 

1979/1982 + 64 + 66 + 64 + 01 

1957/1982 + 8B + 86 + 47 + 37 

war mit 0% besteuert) und der allgemeine Freibetrag 

wurden abgeschaff t und die erste Tei lmenge bereits 

mit einem Steuersatz von 20% besteuert , aber g le ich

zeit ig ein allgemeiner Absetzbet rag von 4.000 S ge

währt Die beiden Regelungen wirken sich in gleicher 

Weise auf den Tarifverlauf aus 1 6 ) Durch den Absetz

betrag wurde das Existenzminimum deutl ich angeho

ben und t rotz der hohen Preissteigerungen (Durch

schnit t 1972 bis 1975 +8 ,5%) nicht nur eine reale 

Auswei tung erzielt, sondern (vorübergehend) auch 

1 8 ) E s w ä r e d e n k b a r , d e n g e g e n w ä r t i g e n Tar i f a u c h s o z u g e 
s t a l t e n : d ie e r s t e n 2 0 . 9 0 0 S m i t 0 % , d ie w e i t e r e n 2 9 100 S m i t 
2 3 % , d ie w e i t e r e n 5 0 . 0 0 0 S mi t 2 8 % z u b e s t e u e r n u. s . f. u n d d a 
f ü r d e n a l l g e m e i n e n A b s e t z b e t r a g v o n d e r z e i t 4 8 0 0 S z u s t r e i 
c h e n . Die D u r c h s c h n i t t s t e u e r s ä t z e w ü r d e n s i c h d a d u r c h n i c h t 
ä n d e r n 

Abbildung 4 

S t e u e r l i c h e s E x i s t e n z m i n i m u m u n d V e r b r a u c h e r p r e i s i n d e x 
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eine weitere Ausdehnung der Steuerpfl icht für ge

ringe Einkommen vermieden 

Die Tarifänderung 1975 bewirkte jedoch wieder eine 

deutl iche Änderung Wohl wurde der al lgemeine A b 

setzbetrag von 4 000 S auf 4.400 S angehoben, damit 

konnte aber die gleichzeit ige Erhöhung des Grenz

steuersatzes in der ersten Staffel von 20% auf 23% 

nicht kompensier t werden Die Steuerpfl icht setzte 

deshalb ab 1975 sogar bei einem geringeren Einkom

men ein als 1973 Dadurch kam es in der zwei ten 

Hälfte der siebziger Jahre zu einer Verr ingerung des 

steuerl ichen Existenzminimums, das erst 1979 wieder 

angehoben wurde (Abbi ldung 4) Die Anhebung des 

allgemeinen Absetzbet rags reichte aber nicht aus, die 

Steigerung des Verbraucherpreis index wet tzuma

chen. 

Im gesamten Zei traum 1957 bis 1979 wurde somit das 

steuerliche Existenzminimum weniger erhöht, als der 

Verbraucherpreis index stieg Das bedeutet aber 

auch, daß Einkommen, die unter dem realen Existenz

minimum von 1957 l iegen, zunehmend der Besteue

rung unterzogen werden Die Steuerpf l icht ist damit 

in den letzten zwei Jahrzehnten deutl ich ausgeweitet 

worden 

Diese Entwicklung wird durch die Erhöhung des all

gemeinen Absetzbet rags ab 1983 nicht geändert Sie 

reicht ebenfalls nicht aus, die Preissteigerungen zu 

kompensieren. Real wi rd das Existenzminimum weiter 

verr ingert, und außerdem werden weitere Bezieher 

Übersicht 2 

E i n k o m m e n s u n t e r g r e n z e n d e r E i n k o m m e n s t e u e r 

laut Tarif laut Tarif laut Tarif laut Tarif 
einschließlich einschließlich einschließlich 

BagatellgrenzenPensionistenab- Arbeitnehmer
setebetrag und absetzbetrag 
Bagatellgrenzen und Bagatell

grenzen 

in S 

1957 8 500 8 890 - -
1958 9 500 10010 - -
1959 9 500 10010 - -
1960 9 500 10 010 - -
1961 9 500 10 010 - -
1962 9 500 10 010 - -
1963 12 246 14.380 - -
1964 12.248 14.380 _ 
1965 12 248 14 380 -
1966 12.248 14.380 - -
1967 12 248 14 440 - -
1968 13 248 14 500 _ -
1969 13 248 14 500 - -
1970 13 246 14 500 - -
1971 15 248 16.680 - -
1972 15 248 16 680 „ -
1973 20 000 20 500 33 500 26 000 
1974 20 000 20.500 33 500 26 000 

1975 19 130 19 570 36 960 26 260 
1976 19 130 19 570 36 960 28 260 
1977 19 130 19.570 36 960 28 260 
1978 19 130 20 440 37 830 29 130 

1979 20 870 22 180 43 920 35 220 

1980 20 870 22 180 43 920 35.220 
1981 20 870 24 830 46 570 37 870 
1982 22 860 27190 53 390 43 860 

1983 24 290 28 620 59 100 47 670 
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geringer Einkommen in die Steuerpf i icht hineinwach

sen. 

Es ist allerdings zu berücksicht igen, daß eine stär

kere Erhöhung des Existenzminimums in der Steuer

anpassung 1982/83 zu einem Konflikt mit der f iskali

schen Funkt ion geführt hätte, weil erhebliche Ein

nahmenausfälle entstanden wären Eine Anhebung 

des al igemeinen Absetzbet rags um 100 S bringt 

einen Einnahmenausfall von rund 300 Mill. S 

Außerdem wird neben der eigentl ichen Tarifgestal

tung durch die sogenannte Bagatellgrenze, bis zu der 

die Einkommensteuer, die sich auf Grund des Tarifs 

ergibt, nicht erhoben wi rd , der steuerfreie Bereich in

direkt ausgeweitet. Diese Grenze ist von 36 S im 

Jahre 1957 auf 910 S im Jahr 1981 erhöht worden Die 

Steuerpf l icht beginnt daher jetzt bei einem Einkom

men von 24 830 S jährl ich (1983 28 620 S). Auf Grund 

des Tarifs läge die Grenze bei 20.870 S (1983 

24.290 S). 

Ebenso wie die Bagatellgrenze erhöhen andere A b 

setzbeträge (Alleinverdiener-, Arbei tnehmer- und 

Pensionistenabsetzbetrag) zwar nicht das Existenz

min imum, schieben aber doch die Grenze für die 

Steuerpf l icht hinaus Aktive Arbei tnehmer zahlen ge

genwärt ig ab einem zu versteuernden Einkommen 

(ohne sonst ige Bezüge etc.) von 37.870 S Steuer 

(1983 wird die Grenze bei 47 670 S liegen) Für Pen

sionisten liegt die Grenze jetzt bei 46.570 S, ab 1983 

bei 59 100 S (Übersicht 2). 

Für den gesamten Tarifverlauf hat die Erhöhung des 

Existenzmimimums zwei wicht ige Auswi rkungen. Er

stens wird die Progression steiler und engt tenden

ziell den Spielraum für die Tarifgestaltung ein Zum 

anderen führ t das Existenzminimum, sei es in Form 

einer Nullzone oder eines al lgemeinen Absetzbe

trags, zu einer indirekten Progression, die sich vor al

lem innerhalb der ersten Tarifstaffel auswirkt In der 

ersten Tarifstaffel (derzeit bis 50 000 S) steigt t ro tz 

des einheit l ichen Grenzsteuersatzes von 23% der 

Durchschni t ts teuersatz von 0% bei 20 900 S auf 

13,4% bei 50 000 S. Es gibt daher im Grunde in kei

nem Tarif (auch nicht im deutschen Formeltarif) eine 

proport ionale Zone. Es kann deshalb auch für klei

nere und mitt lere Einkommen die Progression nicht 

beseit igt werden, es sei denn, man würde das Exi

s tenzminimum abschaffen 

Auswirkungen der Tarifänderungen 

Von den verschiedenen Tarifänderungen seit 1957 hat 

nur jene des Jahres 1973 zu erhebl ichen Änderungen 

in der Tarifstruktur geführt , die sich in drei Punkten 

zusammenfassen lassen Erstens wurde die Zahl der 

Teilmengen (Tarifstaffeln) deutl ich ver r inger t 1 7 ) , Bis 

, 7 ) 1957 w a r d e r Tar i f in 19 T e i l m e n g e n g e g l i e d e r t , 1971 w i e s e r 
n o c h 15 S t u f e n au f 1973 w u r d e d ie Z a h l d e r S t u f e n au f 12 v e r 
r i n g e r t 

1972 hatte der Bereich bis 40 000 S Einkommen noch 

sieben Stufen, die höchstens 10 000 S breit waren 

Ab 1973 gab es in diesem Abschni t t nur noch zwei 

Stufen, deren Breite 25 0 0 0 S betrug, ab 1975 nur 

mehr eine Stufe bis 50 000 S Der Tarif, der vor 1973 

im unteren Bereich einem Formeltarif ähnelte, wurde 

nunmehr stark auseinandergezogen, wodurch die 

Progression dor t tendenziell gemildert wi rd 

Zweitens wurde ab 1973 der Abstand der Grenz
steuersätze für die einzelnen Teilmengen spürbar er

höht, In den Tarifen bis 1972 betrug für den Großteil 

der Tarifstufen in den unteren und mitt leren Berei

chen der Anst ieg der Grenzsteuersätze von einer 

Staffel zur anderen maximal 3 Prozentpunkte Ab 

1973 wurde dieser Abstand auch in den unteren Be

reichen auf 5 Prozentpunkte vergrößert, wodurch die 

Progression verschärft wird 

Drittens waren bis 1972 die Abstände der Grenz

steuersätze in den oberen Staffeln größer als in den 

unteren, Die Abstände haben, über den gesamten Ta

rifbereich gesehen, zugenommen Im Tarif 1967 wa

ren sie zudem sehr unregelmäßig, Seit 1973 hingegen 

nehmen die Abstände der Grenzsteuersätze ab Sie 

sind damit in den oberen Tarifstaffeln deut l ich nied

riger als in den unteren, womi t die Progression verzö

gert wird 

Diese teilweise entgegengesetzt wirkenden Änderun

gen in der Tari fstruktur wirken sich fühlbar auf die 

Grenzsteuersätze aus, wobei sich grob drei Bereiche 

unterscheiden lassen Im Einkommensbereich über 
200 000 S wurden die Grenzsteuersätze zwischen 

1957 und 1971 vor allem durch die Tari fänderungen 

1967, 1969 und 1971 deutl ich erhöht In den Steuer

senkungen 1973 und 1975 wurden hingegen auch für 

höhere Einkommen die Grenzsteuersätze zum Teil 

spürbar reduziert, ohne daß allerdings die f rüheren 

Erhöhungen ganz rückgängig gemacht worden wä

ren, Für Einkommen über 200 000 S werden die 

Grenzsteuersätze 1983 t rotz Erhöhungen in einzel

nen Stufen unter jenen von 1971 liegen, aber doch 

großteils höher sein als Ende der fünfziger Jahre 

Im Bereich zwischen 100 000 S und 200 000 S Ein
kommen sind die Grenzsteuersätze zwischen 1957 

und 1971 annähernd gleich gebl ieben. Seit 1973 wur

den sie aber auch in diesem Bereich deutl ich ge

senkt Im Bereich unter 100 000 S Einkommen ist hin

gegen die Entwicklung entgegengesetzt verlaufen Im 

Zeitraum 1957 bis 1971 wurden hier die Grenzsteuer

sätze verr ingert, wogegen sie 1973 und teils auch 

1975 vor allem für die untersten Stufen erhöht wur

den. 

Aus diesen Änderungen der Grenzsteuersätze erge

ben sich unter Berücks icht igung des al lgemeinen 

Frei- bzw. Absetzbet rags auf Grund der durchgerech

neten Tarife fo lgende Auswirkungen auf die Durch

schni t tsteuersätze, die allerdings nur für (doppelver

dienende) Verheiratete ohne Kinder, die keine Ein-
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Übersicht 3 

G r e n z s t e u e r s ä t z e 

( E i n s c h l i e ß l i c h al ler Z u s c h l ä g e ) 

Einkommen in S 1957 1 Jänner 1 Juli 1962 1 Oktober 1 Jänner 1 Jänner 1 Jänner 1 Jänner 1 Janner 1 Janr 
1958 1967 1969 

in 

1971 1973 1975 1979 198; 

10 ODO 944 7 OB 0 0 0 0 20 23 23 21 

20 000 17 70 1416 14 16 14 52 15 72 14 41 20 23 23 21 

25 000 22 42 18 88 18 88 20 57 22 27 20 96 20 23 23 21 

30 000 24 78 21 24 21 24 24 20 26,20 20 96 25 23 23 21 

40 000 29 50 25 96 25 96 27 83 30 13 24 83 25 23 23 21 

50 000 31 86 28,32 28 32 27 83 3013 28.82 25 23 23 21 

60 000 35 40 30 68 30.68 31 46 34 06 28 82 30 28 28 27 

80 000 38 94 33 04 30 68 3! 46 34 06 32 75 30 28 28 27 

100 000 38 94 35 40 30 68 36 30 39 30 36 68 35 28 28 27 

120 000 42 48 38.94 35 40 36 30 39.30 4 ! 92 35 33 33 33 

150 000 42 48 42,48 42 48 41 14 44,54 41 92 40 33 33 33 

160 000 42 48 42 48 46 02 41 14 44,54 41 92 40 38 38 39 

200 000 42 48 42 48 46 02 48 40 52 40 4716 44 38 38 39 

240 000 4602 46 02 46 02 48 40 52 40 52 40 48 43 43 45 

280 000 46 02 46 02 46 02 48 40 52 40 52 40 52 48 48 51 

30O 000 46 02 46.02 46 02 49.61 53 71 52 40 55 52 52 51 

400 000 46 02 46 02 46 02 50,82 55 02 57 64 55 55 55 55 

500000 4602 46 02 46 02 50 82 55 02 57.64 55 55 55 55 

600 000 49 56 49,56 49 56 50 S2 55 02 57 64 58 58 58 58 

800 000 49,56 49,56 49 56 50 82 55 02 57 64 58 58 58 58 

1 000 OOO 49,56 49 56 49,56 54 45 58 95 57 64 58 58 58 58 

1,500 OOO 53 10 53 10 53 10 54 45 58 95 62 68 60 60 60 60 

2,000.000 53 10 5310 53 10 56,67 61,57 62 88 62 62 62 62 

über 2 000 000 55 46 55,46 55 46 56 87 61,57 62,88 62 62 62 62 

künfte aus nichtselbständiger Arbeit haben, zutreffen 

Bis 1972 war das mehr als ein Drittel aller Steuer

pf l icht igen Für die anderen nach Familienverhältnis

sen zu unterscheidenden Gruppen der Steuerpf l ich

t igen werden die Durchschni t ts teuersätze durch Ä n 

derungen der Freibeträge bzw Absetzbet räge zu

sätzlich modifiziert und gesondert beschr ieben 

Die Änderungen der Durchschnittsteuersätze lassen 

sich in vier Perioden gliedern (1957 bis 1967, 1968 bis 

1972, 1973 bis 1975, 1976 bis 1983) In der Periode 
1957 bis 1967 wurden vor allem die unteren Einkom

men stark entlastet Die Steuersätze wurden um bis 

zu 5,7 Prozentpunkte gesenkt , wobei der Großteil der 

Entlastung auf die Steuersenkung 1958 entfiel Die 

Steuersenkungen 1962 und 1967 waren im Vergleich 

dazu deut l ich geringer Im oberen E inkommensbe-

ÜbersichtA 

V e r ä n d e r u n g d e r D u r c h s c h n i t t s t e u e r s ä t z e f ü r n o m i n e l l e 

E i n k o m m e n 

( L a u t Tar i f ) 

Zu versteuerndes 1957/1967 1968/1972 1973/1975 1976/1983 1957/1983 
Einkommen in S . _ 

in Prozentpunkten 
50 000 - 4 1 - 0 2 - 1 2 -3 ,4 - 8 9 
80 000 - 5 0 + 02 -1 .8 - 2 5 - 9 1 

100 000 - 5 5 + 1 0 - 3 0 - 2 2 - 9 7 
150.000 - 5 7 + 1 9 - 4 , 3 -1 ,5 - 9 6 
200000 - 4 , 6 + 2,5 - 5 1 -0 ,8 - 8 0 
300 000 -2 ,3 + 2 8 - 5 0 - 0 2 - 4 7 
500 000 + 0,3 + 46 - 4 1 + 00 + 08 

1,000 000 + 0,8 + 57 - 1 9 + 00 + 46 
2 000 000 + 1 1 + 7 0 - 1 9 + 00 + 62 

+ = Erhöhung tfer Durchschnittsteuersatze 
— = Senkung der Durchschnittsleuersätze 

1) Einschließlich allgemeiner Freibetrag (bis 1972) und allgemeiner Absetzbetrag 

(ab 1973) 

reich wurden zwischen 1957 und 1967 die Steuer

sätze durch die Tarifänderung 1962 unverändert ge

lassen und 1967 sogar leicht erhöht Al lerdings war 

davon nur rund 1 % der Einkommensbezieher betrof

fen In den Tari fänderungen 1962 und 1967 läßt s ich 

somit eine gewisse Einkommensumvertei lung als 

Zielsetzung erkennen 

Mit der Entwicklung der Einkommen konnten die 

Steuerermäßigungen in den sechziger Jahren aller

dings nicht Schri t t halten, Das zeigt die Besteuerung 

der Durchschnittseinkommen (der Arbei tnehmer) 

Der Durchschni t ts teuersatz für Verheiratete (ohne 

Kinder) ist von 7 , 1 % (1957) auf 13,2% (1967) gest ie

gen Die Einkommen wuchsen daher t ro tz Steuersen

kung in höhere Progressionsstufen hinein (Abbi l 

dung 5). 

In der Periode 1968 bis 1972 ergibt sich ein völl ig an

deres Bild Durch die Steuererhöhung 1969 wurden 

die Durchschni t ts teuersätze in allen Einkommensbe

reichen erhöht Die Steuersenkung 1971 konnte die 

Effekte dieser Steuererhöhung nur für E inkommen 

bis 50 000 S kompensieren Alle anderen Einkommen 

wurden bis Ende 1972 höher besteuert als vor 1967 

Die Progression wurde in d iesem Zeitraum stark 

spürbar, weil die Einkommen infolge des Konjunktur

aufschwungs und der zunehmenden Preissteige

rungsraten kräft iger st iegen ais in der Vorper iode 

(siehe Übersicht 1) Die Einkommen wuchsen rasch 

in höhere Progressionsstufen hinein Die Durch

schni t tse inkommen waren 1972 mit 18,4% besteuert , 

gegen 13,2% im Jahre 1967 Die Tarifänderungen die

ser Periode waren deutl ich von f iskal ischen Zielset-

568 



Monatsber ichte 10/1981 

Abbildung 5 
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zungen geprägt, das Lohn- und Einkommensteuer

aufkommen stieg daher auch kräftig 

Das führte im Zeitraum 1973 bis 1975zu rasch aufein

anderfo lgenden Steuersenkungen Sie brachten für 

E inkommen zwischen 150.000 S und 300 000 S die 

stärksten Ent lastungen (4 bis 5 Prozentpunkte) , weil 

sich in d iesem Bereich ein großer Teil der Einkom

mensbezieher befand. In den unteren Einkommens

gruppen war die Entlastung (1 bis 2 Prozentpunkte) 

geringer als in den oberen (2 bis 4 Prozentpunkte) . 

Die Zielsetzung der Umvertei lung war daher weniger 

ausgeprägt als in den sechziger Jahren. Trotz eines 

kräft igen Anst iegs der Einkommen konnte in der Pe

r iode 1973 bis 1975 ein wei teres Hineinwachsen in 

höhere Progressionsstufen vermieden werden Der 

Steuersatz für Durchschni t tse inkommen war 1975 mit 

18,4% gleich hoch wie 1972. 

Die Steueranpassungen 1979 und 1982/83 entlasten 

wieder die geringeren Einkommen stärker Die 

Steuersenkung 1982/83 wird in den unteren Berei

chen nur von jenen der Jahre 1958 und 1975 übertrof

fen In den oberen Einkommensbereichen erfolgte 

zwar keine Entlastung mehr, doch werden sie im Ge

gensatz zu den sechziger Jahren nicht höher be

steuert Die Tarifänderung 1982/83 berücksicht igt 

wieder stärker die Umvertei lung Sie ist mit der 

Steuersenkung 1967 in vielem vergleichbar 

Wenngleich seit 1975 die durchschni t t l ichen Einkom

menszuwächse wieder etwas geringer waren als in 

der ersten Hälfte der siebziger Jahre (Übersicht 1), 

können die Tari fänderungen 1979 und 1982/83 nicht 

verhindern, daß die Durchschni t tse inkommen wieder 

stärker besteuert werden. 1980 wurden sie mit 21,9% 

besteuert (1975 18,4%). Wenn man für 1981/82 die 

Prognosewerte zugrundelegt und für 1983 eine gleich 

hohe Zuwachsrate der E inkommen annimmt, wären 

die Durchschni t tse inkommen in diesem Jahr mit rund 

23% besteuert 

Für den gesamten Untersuchungszei t raum (1957 bis 

1983) ergibt sich für einen großen Bereich der nomi

nellen Einkommen eine Steuersenkung von insge

samt 9 bis 10 Prozentpunkten, wobei die Entlastung 

in den unteren Bereichen in den sechziger Jahren, in 

den mitt leren Bereichen hingegen in den siebziger 

Jahren größer war In den oberen Bereichen hat die 

Steuerbelastung zugenommen, was ausschließlich 

auf die Maßnahmen der sechziger Jahre zurückzufüh

ren war (Übersicht 4) Die Steuersenkungen konnten 

allerdings nicht verhindern, daß die Einkommen in hö

here Progressionsstufen hineinwuchsen 

Bis einschließlich 1972 wurden die Unselbständigen 

mit ihrem laufenden Einkommen gleich besteuer t wie 

die anderen Einkommensbezieher 1973 wurden je

doch ein Arbeitnehmerabsetzbetrag und ein Pensio-
nistenabsetzbetrag eingeführt Damit wurde die syn

thet ische Einkommensteuer wei ter durchlöchert . Das 

läßt sich damit recht fer t igen, daß zwischen jenen Ein

künften, die dem Quel lenabzug unterl iegen (etwa Ein

künfte aus nichtselbständiger Arbei t ) , und den ande

ren Einkünften Unterschiede in der Ermitt lung und Er

fassung bestehen, die sich nicht ganz vermeiden las

sen 1 8 ) Diese Absetzbet räge dienen damit der hor i 

zontalen Steuergerecht igkei t . 

Seit der Einführung dieser Absetzbeträge entwickel t 

sich daher die Besteuerung der Einkünfte aus nicht 

selbständiger Arbei t und der anderer Einkunftsarten 

immer stärker auseinander. Der Arbei tnehmerabsetz

betrag betrug 1973 1.100S. Er wurde 1975 auf 

2.000 S, 1979 auf 3 0 0 0 S erhöht. Ab 1982 wird er 

4.000 S betragen 

1 B) F. Neumark. G r u n d s ä t z e g e r e c h t e r u n d ö k o n o m i s c h r a t i o n a 

ler S t e u e r p o l i t i k , T ü b i n g e n 1970 , S . 3 9 7 Neumark s p r i c h t s i c h 

d o r t f ü r e i n e n A r b e i t n e h m e r f r e i b e t r a g a u s 

Ubersicht 5 

S t e u e r e r m ä ß i g u n g f ü r A r b e i t n e h m e r 

Zu versteuerndes Ermäßigung der Durchschnittsteuersätze durch den 
Einkommen in S Arbeitnehmerabs etzbetrag 

1973 1975 1979 1982/1983 
in Prozentpunkten 

80 000 1 38 2 50 3 75 5 00 
100 000 1 10 200 3,00 4 00 
150 000 0 73 1,33 2 00 266 
200 000 0,55 1 00 1 50 2 00 
300.000 0,37 0,66 1 00 1.33 
500 000 0 22 0,40 060 0 80 

1 000 000 011 0 20 0,30 0 40 
2 000 000 0 05 010 0 15 0 20 
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Vor ailem in den unteren Einkommensbere ichen ver

ringert der Arbei tnehmerabsetzbetrag den Durch

schni t tsteuersatz spürbar (Übersicht 5) 1973 war bis 

120 000 S Einkommen die Steuersenkung aus dem 

Absetzbet rag genauso groß wie aus der Tarifermäßi

gung 1975 war vor allem im Einkommensbereich bis 

80 000 S die Steuerermäßigung für Arbei tnehmer vor

wiegend auf den Absetzbet rag und weniger auf die 

Tari fkorrektur zurückzuführen 

1979 war die Differenzierung in der Steuerent lastung 

noch deutl icher, weil nicht der Tarif korr igiert, son

dern nur Absetzbeträge erhöht wurden Die Einkom

men der Unselbständigen von 100 000 S wurden 1979 

um insgesamt 1,4 Prozentpunkte entlastet, wovon 

1.0 Prozentpunkte auf den Arbei tnehmerabsetzbe

t rag entfielen Bei anderen Einkünften betrug daher 

die Entlastung (aus dem allgemeinen Absetzbetrag) 

bloß 0,4 Prozentpunkte 

1982/83 ist der Antei l des Arbei tnehmerabsetzbe

t rags an der Steuerermäßigung wieder etwas gerin

ger Bei E inkommen von 60 000 S entfallen auf den 

Absetzbet rag 1,6 Prozentpunkte und auf die Tarifsen

kung 2,3 Prozentpunkte der Ermäßigung. Bei mitt le

ren Einkommen (etwa 200 000 S), die um rund 

1.1 Prozentpunkte entlastet werden, ist der Antei l von 

Tari fkorrekturen und Arbei tnehmerabsetzbetrag etwa 

gleich groß. Bei Einkommen über 300 000 S kompen

siert die Erhöhung des Arbei tnehmerabsetzbetrags 

die Tarifkorrektur, die in d iesem Bereich sonst zu 

einer Erhöhung der Steuer um etwa 0,1 Prozent

punkte geführt hätte. 

Im Jahr 1983 wird ein Einkommen von 100 000 S 

eines Unselbständigen durch den Arbei tnehmerab

setzbetrag um 4% geringer besteuert sein als andere 

Einkommen Bei 200 000 S verr ingert sich der A b 

stand auf 2% und bei 400.000 S auf 1%. 

Unter Berücks icht igung der vorhin beschr iebenen Ta

r i fänderungen beträgt die Steuerent lastung für ver

heiratete Arbei tnehmer für laufende Einkommen im 

Zeitraum 1957 bis 1983 insgesamt zwischen 

100.000 S und 200.000 S 10% bis 14% (Abbi ldung 6) 

Ehegatten- und Familienbesteuerung 

In der progressiven Lohn- und Einkommensteuer ist 

es von großer Bedeutung, ob und in welcher Weise 

die Familienverhältnisse berücksicht igt werden In 

Österre ich ist im Jahre 1973 auch in d iesem Bereich 

eine grundsätzl iche Änderung eingetreten Bis ein

schließlich 1972 galt das System der sogenannten 

Hauhaltsbesteuerung 1973 wurde die Individualbe-

s teuerung eingeführt 

Die beiden Systeme unterscheiden sich grundsätz

lich Nach dem Prinzip der Haushaltsbesteuerung 
werden Ehegatten (die in dauernder Haushaltsge

meinschaft leben) und (minderjährige) Kinder ge

meinsam besteuert . In diesem System spielt die Ein

kommensverwendung eine maßgebende Rolle, und 

es wi rd ein Zusammenhang von Bedürfnisbefr iedi

gung (Nutzen) und Einkommen herzustel len ver

sucht Die Individualbesteuerung geht von ganz ande

ren Voraussetzungen aus Die Einkommensverwen

dung ist ohne Bedeutung Nur die Höhe des Einkom

mens (des einzelnen Familienmitglieds) ist steuerl ich 

relevant, nicht mehr seine Auftei lung innerhalb der 

Familie Die Individualbesteuerung führt daher zu 

einer Entindividualisierung der Einkommensteuer 

Die Individualbesteuerung w i rd mit zwei Argumenten 

zu rechtfert igen versucht Erstens wird behauptet , sie 

entspräche den gesel lschaftspol i t ischen Entwicklun

gen der letzten Jahrzehnte eher, weil sie nicht die un

terhal tsberecht igte, sondern die gle ichberecht igte 

Ehegatt in in den Vordergrund stelle Zwei tens (und 

damit zusammenhängend) wird angeführt , daß die In

dividualbesteuerung im Gegensatz zur Haushaltsbe

steuerung die Berufstät igkeit der Frau nicht behin

dere 

In der Haushal tsbesteuerung wird durch die Steuer

progression das Einkommen der berufstät igen Frau 

einer verhältnismäßig hohen Besteuerung (bei margi

naler Betrachtung) unterworfen, wodurch sich ein 

verminderter Anreiz für die Berufstät igkeit der Frau 

ergibt. In der individualbesteuerung fallen diese Wir

kungen weg Es wird daher auch zwischen famil ien

orient ierten (Haushaltsbesteuerung, Splitt ing) und be

rufsorient ierten Systemen (Individualbesteuerung) 

un tersch ieden 1 9 ) . 

Welches System (Haushal tsbesteuerung oder Indivi

dualbesteuerung) der E inkommensbesteuerung zu

grunde gelegt w i rd , ist daher nicht nur eine gesell

schaftspol i t ische Frage, sondern wird auch von wir t 

schaftspol i t ischen (arbeitsmarktpol i t ischen) Erwä

gungen best immt fn der Vergangenheit waren für die 

Änderungen in der Famil ienbesteuerung vorwiegend 

arbei tsmarktpol i t ische Gründe maßgebend 2 0 ) . 

Die Einführung der Individualbesteuerung in Öster

reich war ebenfalls neben gesel lschaftspol i t ischen 

Überlegungen auf die arbeitsmarktpol i t ische Situation 

, 9) H Jecht. D ie B u n d e s s t e u e r r e f o r m 1954 F i n a n z a r c h i v , B a n d 
16 (1954) , S. 4f f . 

2 ° ) Im d e u t s c h e n E i n k o m m e n s t e u e r r e c h t , d a s in s e i n e n G r u n d 
z ü g e n m i t d e m ö s t e r r e i c h i s c h e n a u c h in d i e s e m P u n k t l a n g e 
ü b e r e i n s t i m m t e , w u r d e b e r e i t s 1921 d ie v o l l k o m m e n e H a u s 
h a l t s b e s t e u e r u n g d u r c h b r o c h e n , w e i l E i n k o m m e n d e r E h e f r a u 
a u s s e l b s t ä n d i g e r o d e r u n s e l b s t ä n d i g e r B e s c h ä f t i g u n g in e i n e m 
d e m E h e m a n n f r e m d e n ( i h m n i c h t g e h ö r e n d e n ) B e t r i e b n i c h t 
z u s a m m e n v e r a n l a g t w u r d e n . 

1934 w u r d e a u s d r ü c k l i c h auf G r u n d d e r s c h l e c h t e n A r b e i t s 
m a r k t s i t u a t i o n w i e d e r d ie v o l l k o m m e n e Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g 
e i n g e f ü h r t , u m D o p p e l v e r d i e n e r a u s d e m A r b e i t s m a r k t a u s 
s c h e i d e n z u l a s s e n 1941 w u r d e a u s k r i e g s w i r t s c h a f t l i c h e n 
Ü b e r l e g u n g e n d ie B e s t i m m u n g v o n 1921 w i e d e r e i n g e f ü h r t , u m 
f ü r F r a u e n e i n e n A n r e i z z u s c h a f f e n b e r u f s t ä t i g z u w e r d e n 
D i e s e R e g e l u n g ga l t in Ö s t e r r e i c h b i s 1960 . D a m a l s w u r d e w i e 
d e r d ie v o l l k o m m e n e H a u s h a l t s b e s t e u e r u n g e i n g e f ü h r t (w ie 
1 9 3 4 ) . G l e i c h z e i t i g w u r d e a b e r d ie G r e n z e v o n 150 0 0 0 S f ü r d ie 
Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g g e z o g e n . 
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Anfang der siebziger Jahre zurückzuführen, die durch 

eine empfindl iche Arbei tskräf teknapphei t gekenn

zeichnet war Das System der Haushaltsbesteuerung 

war ohnehin bereits stark durchlöcher t Ehegatten, 

die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen, 

wurden nur dann gemeinsam veranlagt, wenn das ge

samte Einkommen 200.000 S (früher 150.000 S) über

stieg Dadurch wurde erreicht, daß nur ein verhältnis

mäßig geringer Teil der (doppelverdienenden) Un

selbständigen tatsächl ich von der Zusammenveranla

gung erfaßt wurde. 

Die Umstel lung auf die Individualbesteuerung erfolgte 

ebenfalls nicht konsequent . Die Ledigen wurden erst 

ab 1975 den Verheirateten völlig gleich gestel l t Die 

Berücksicht igung der Kinder wurde 1978 eliminiert 

Der Al leinverdienerabsetzbetrag wurde bis jetzt bei

behalten (und mehrmals erhöht) Ab 1982 werden 

auch für Alleinerhalter steuerl iche Begünst igungen 

geschaffen Man kann daher in Österreich von einer 

modif izierten Individualbesteuerung sprechen 

Auf Grund der Haushal tsbesteuerung wurden die Le
digen (Steuergruppe A) bis 1975 höher besteuert als 

die Verheirateten Die Begründungen dafür sind viel

fältig Der Hauptgrund für die höhere Besteuerung 

dürfte darin gelegen sein, daß in der Haushaltsbe

steuerung bei g le ichem Gesamte inkommen zwei Le

dige weniger Steuer zahlen hätten müssen als ein 

Ehepaar Das läßt sich an einem einfachen Beispiel 

anhand des Steuertari fs 1957 ze igen: 

Angenommen, zwei Ledige haben ein zu versteuern

des Einkommen von je 50.000 S und ein Ehepaar von 

zusammen 100 000 S Wenn es damals keine Steuer

gruppe A gegeben hätte, hätte die Steuer für die bei

den Ledigen zusammen 17 352 S betragen, wogegen 

das Ehepaar 27.294 S zu bezahlen gehabt hätte 

Durch die höhere Steuer in Steuergruppe A mußten 

die beiden Ledigen zusammen jedoch 25.248 S be

zahlen. Der Unterschied hat sich somit erhebl ich ver

ringert, konnte jedoch nicht ganz beseit igt werden 

Die Steuersätze für die Ledigen lagen für den Großteil 

der Einkommen um 7,5 bis 8,5 Prozentpunkte höher 

als für die Verheirateten. Nur für niedrige Einkommen 

Abbildung 6 

Übersichtö 

M e h r b e l a s t u n g d e r L e d i g e n 1 ) 

Zu versteuerndes 
Einkommen in S 

Differenz zu den Durchschnittsteuersätzen für 
Verheiratete2) 

1957 1958 1968 
n Prozentpunkten 

1971 1973 

50 000 77 7,5 51 51 37 

80 000 79 79 63 66 44 

100 000 80 80 67 7 1 49 
150 000 8 1 80 74 78 56 

200 OOO 82 8 1 76 8 1 62 

400 000 8.2 82 8 1 86 72 
500 000 82 8,3 8 1 8,8 72 

1 000 000 83 8,3 8,3 90 5.5 

2 000 000 83 8,3 84 91 3.3 

D u r c h s c h n i t t s t e u e r s ä t z e 

- LEDIG 
- VERHEIRATET 
-ALLEINVERD JENER 

57 e s ea70 71 7 I 7 3 71 75 78 7 

VERHEIRATET 
ALLEINVERDIENER 

110 0 ' KINDER 

57 59 59 SO «4 53 S* 55 e« 07 6« 6ä 70 71 75 73 71 75 76 77 7 

LEDIG 
VERHEIRATET 
ALLE INVERDIENER 

5 o 2 KINDER 

57 S« 53 60 6152 63 (* 55 («57 5« SJ 70 7173 7) 7* 75 7« 77 7« 73 80 

LED13 
VERHEIRATET 
ALLEINVERDIENER 

53 0 1 KINOER 

) SO S K I 63 H «5 SS 87 55 63 70 71 73 75 7 

D 135 

') Von 1957 bis 1967 Steuergruppe I von 1968 bis 1973 Steuergruppe A — *) Von 
1957 bis 1967 Steuergruppe II von 1968 bis 1973 Steuergruppe B 

waren die Unterschiede etwas kleiner. An diesen Un

terschieden hat sich zwischen 1957 bis 1971 kaum et-
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was geändert Die Verr ingerung durch die Tarifanpas

sung 1967 wurde bei der Steuererhöhung 1969 wie

der wei tgehend kompensier t . Erst 1973 wurden die 

Differenzen, als erste Etappe des Abbaus der Steuer

gruppe A, stärker reduziert Seit 1975 werden die Le

digen gleich besteuert wie die Verheirateten 

Ledige Arbei tnehmer mit einem Durchschni t tsein

kommen waren bis 1974 um etwa 5% bis 7% höher 

besteuert als Verheiratete (Abbi ldung 5) 1975 ist da

her für die Ledigen eine spürbare Entlastung einge

treten In den Einkommensbereichen zwischen 

50 000 S und 200 000 S verr ingerte sich für die Ledi

gen die Einkommensteuer von 1957 bis 1975 um 17 

bis 19 Prozentpunkte. Das bedeutet , daß Ledige mit 

einem Einkommen von 100.000 S jetzt nur noch etwa 

die Hälfte der Steuer zu bezahlen haben, die 1957 für 

dieses Einkommen eingehoben wurde. Bei höheren 

Einkommen ist der Unterschied sogar noch etwas 

größer (Abbi ldung 6). 

Daraus geht aber auch hervor, daß jetzt zwei Ledige, 

die zusammen ein gleich hohes Einkommen haben 

wie ein Ehepaar, bei dem nur ein Ehepartner Einkom

men bezieht, steuerl ich deutl ich begünst igt werden 

Zwei Ledige mit jeweils 150 000 S Einkommen (ent

spr icht etwa dem Durchschni t tse inkommen) zahlen 

1979 62 988 S Steuern, ein verheirateter Alleinverdie

ner mit 300 000 S Jahreseinkommen hingegen 

92 536 S Der Unterschied wird durch die Tarifreform 

1982/83 sogar noch etwas größer 

1967 wurde ein sogenannter Aileinverdienerfreibetrag 
in Höhe von 4.000 S eingeführt. Dieser Freibetrag 

sollte dazu dienen, gewisse Nachteile für Alleinverdie

ner zu verr ingern, die dadurch entstehen, daß Dop

pelverdienern zweimal das Existenzminimum gewährt 

wi rd Dieser Freibetrag reduzierte 1968 den Durch

schni t ts teuersatz für die Alleinverdiener bei einem 

Durchschni t tse inkommen um etwa 2 Prozentpunkte, 

das waren rund 1 100 S Dieser Freibetrag reichte 

aber nicht aus, die oben erwähnten Vorteile der Ledi

gen auszugleichen 

1973 wurde der Freibetrag in einen Absetzbet rag von 

1.500 S umgewandel t Jene Steuerpf l icht igen, deren 

Grenzsteuersatz unter 37,5% lag, hatten dadurch Vor

teile Einkommen bis 120.000 S wurden durch den 

Absetzbet rag stärker entlastet als durch den Freibe

t rag. 

Vergleicht man die Entwicklung des al lgemeinen Ab

setzbetrags und des Al leinverdienerabsetzbetrags, 

dann zeigt s ich, daß sich der Unterschied im Laufe 

der Zeit verkleinert 1973 war der allgemeine Absetz

betrag noch um 2 500 S höher als der Alleinverdiener-

absetzbetrag, 1979 jedoch nur mehr um 1 600 S, und 

1983 wird sich der Unterschied auf 1.200 S verrin

gern Die Tendenz des Al leinverdienerabsetzbetrags 

geht somit in die ursprüngl ich beabsicht igte Richtung 

eines zweiten Existenzminimums. Alleinverdiener mit 

einem Durchschni t tse inkommen erzielen durch die

sen Absetzbet rag gegenwärt ig im Vergleich zu den 

Doppelverdienern eine Steuerersparnis von rund 2% 

Berücksicht igung der Kinder häufig geändert 

In der Berücksicht igung der Kinder in der Einkom

mensbesteuerung lassen sich im Untersuchungszei t 

raum vier Perioden unterscheiden Bis 1967 waren für 

Verheiratete mit Kindern eigene Steuergruppen vor

gesehen. Der Unterschied zu den Verheirateten ohne 

Kinder (und Ledigen) bestand darin, daß für die 

Steuerpf l icht igen mit Kindern die unteren Tei lmen

genstaffeln mit ger ingeren Grenzsteuersätzen be

steuert wurden, wobe i die Abstände mit zunehmen

dem Einkommen kleiner wurden und ab einem be

st immten Einkommen wegfielen 

Die Ermäßigung wurde schon in den sechziger Jah

ren abgebaut 1957 waren die Grenzsteuersätze bis 

Zu versteuerndes 
Einkommen in S 

50 000 
00 000 

100 000 
150 000 
200 000 
300 000 
500 000 

1 000 000 

2 000 000 

Ledige 

- 8 6 
-72 
- 6 5 
- 5 0 
- 3 1 
+ 01 
+ 5 1 
+ 7 0 
+ 86 

A u s w i r k u n g e n d e r T a r i f ä n d e r u n g e n n a c h F a m i l i e n s t a n d 

Veränderung der Durchschnitlsteuersatze'l 

Verheiratete Verheiratete mit 
[Alleinverdte- 2 Kindern 

ner) (Alleinverdie-
ner] 

- a i 
-7.5 
- 7 1 
-5 ,8 
- 3 9 
-0 ,8 
+ 40 
+ 61 
+ 7 9 

- 1 0 7 
- 1 0 4 

- 98 
- 97 

- 72 

- 33 
+ 24 
+ 53 
+ 75 

Ledige 

- 92 
- 1 1 0. 
- 1 2 1 
- 1 3 6 
- 1 4 0 
- 1 3 9 
- 1 3 1 
- 1 1 0 
- 1 1 0 

1973/1983 

Verheiratete Verheiratete mit 
(Alleinverdie- 2 Kindern 

ner] (Alleinverdie-
ner] 

in Prozenrpunkten 

- 9 4 
- 7 7 
- 7 4 
- 7 3 
- 7 0 
- 6 1 
- 4 6 
- 2 2 
- 2 0 

- 29 
- 1 1 5 
- 1 1 1 
- 90 
- 79 

- 64 

- 47 

- 2,2 
- 2.0 

Ledige 

- 1 7 8 
- 1 8 2 
- 1 8 6 
- 1 8 6 
- 1 7 1 
-13,8 

- 80 

- 40 
- 24 

Ubersicht 7 

1957/1983 
Verheiratete Verheiratete mit 
(Alleinverdie- 2 Kindern 

ner) (Alleinverdie
ner] 

- 1 7 5 
- 1 5 2 
-14,5 
- 1 3 1 
- 1 0 9 

- 69 

- 06 
+ 39 
+ 59 

- 1 3 6 
- 2 1 9 
- 2 0 9 
- 1 8 7 
- 1 5 1 

- 97 

- 2.3 
+ 31 
+ 5,5 

+ = Erhöhung der Durchschnittsteuersätze 
— = Senkung der Durchschnittsteuersätze 

') Ohne Arbeitnehmerabsetzbetrag 
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Übersicht 8 

K i n d e r e r m ä ß i g u n g 

f ü r 2 K i n d e r 1 ) 

Zu versteuerndes Differenz zu den Durchschnittsteuersätzen für Verheiratete^) 
Einkommen in S 1957 1958 1962 1968 1969 1971 1973 1975 

in Prozentpunkten 

50 000 39 46 5,3 70 76 70 9,6 64 

80 OOO 2.5 3,0 3,4 5.5 5,9 55 9,3 10,5 

100 OOO 2.0 24 27 44 4,8 49 74 8,4 

150 OOO 00 1 6 1,8 34 37 39 5,0 56 

200 OOO 00 0.6 07 29 31 3,3 37 42 

400 OOO 00 00 00 1 7 1 9 20 1,8 2 1 

500 000 00 00 0.0 1 5 1,6 1 6 1.4 1 7 

1 000 000 00 00 00 07 08 0,8 08 08 

2 000 000 00 00 00 04 04 04 04 04 

') Von 1957 bis 1967 Steuergruppe ill/2 von 1968 bis 1973 Steuergruppe B/2 von 1973 bis 1978 Kinderabsetzbeträge tür 2 Kinder insgesamt 8.400 S - 3) Von 1957 bis 1967 

Steuergruppe II von 1968 bis 1973 Steuergruppe B ab 1973 Tarif einschließlich allgemeiner Absetzbetrag 

70.000 S Einkommen verschieden, ab 1962 nur noch 

für Einkommen bis 50.000 S Durch das "Einschlei-

fen " wurde die Begünst igung nur für niedrige Ein

kommen wirksam, im Einkommensbereich bis 

100.000 S lagen die Durchschni t ts teuersätze in den 

sechziger Jahren für Verheiratete mit 2 Kindern um 

2,5 Prozentpunkte bis 5,5 Prozentpunkte unter jenen 

für Verheiratete ohne Kinder Für Einkommen über 

200 000 S wirkte sich die Kinderermäßigung prakt isch 

nicht mehr aus. Al lerdings waren davon nur knapp 2% 

der Steuerpf l icht igen betroffen. 

1967 wurde das System der Kinderförderung umge

stellt An Stelle der unterschiedl ichen Grenzsteuer

sätze traten Freibeträge (für die ersten beiden Kinder 

jeweils 7.000 S, für die wei teren Kinder jeweils 

8.000 S). Die eigene Steuergruppe III wurde abge

schafft Diese Änderung bewirkte, daß Verheiratete 

mit Kindern auch bei höheren Einkommen weniger 

Steuer zahlten als Kinderlose (schichtenspezi f ischer 

Ausgle ich) Durch diese Freibeträge hat sich aber 

auch in den unteren Einkommensbere ichen die 

Steuerermäßigung verstärkt. Die Durchschni t ts teuer

sätze waren für Einkommen bis 120 000 S für Verhei

ratete mit 2 Kindern um 4% bis 7% geringer als für 

Verheiratete ohne Kinder. In den oberen Einkom

mensbere ichen lagen die Unterschiede zwischen 0,5 

und 1,5 Prozentpunkten (Übersicht 8). 

1973 wurde das System neuerl ich geändert und ein 

Kinderabsetzbetrag eingeführt , der für das erste Kind 

3 2 0 0 S und für die wei teren Kinder jeweils 4.200 S 

betrug Durch diese Umstel lung wurden fast alle Ein

kommensbezieher mit 2 Kindern begünst igt , bei 

einem Kind nur jene, deren Einkommen unter 

200 000 S lag 

In den Einkommensgruppen bis 120 000 S wurde 

durch den Absetzbet rag der Durchschni t ts teuersatz 

für Verheiratete mit 2 Kindern im Vergleich zu den 

Verheirateten ohne Kinder um 5% bis 9% reduziert. Im 

Vergleich zum Freibetrag war der Absetzbet rag um 

etwa 1 bis 3 Prozentpunkte günst iger In den oberen 

Einkommensbere ichen trat durch die Umstel lung 

keine Änderung ein. Im Jahre 1975 wurde die Diffe

renzierung der Absetzbet räge nach der Kinderzahl 

aufgegeben, wodurch Einkommensbezieher mit 

einem Kind eine zusätzl iche Steuerermäßigung erhiel

ten 

Die Steuerermäßigung durch die Kinderabsetzbe

träge war in der Periode 1973 bis 1975 für den Groß

teil der Einkommensbezieher recht kräftig (Abbi l 

dung 6) Insgesamt wurden im Zeitraum 1957 bis 

1983 für Steuerpf l icht ige mit 2 Kindern in einem wei 

ten Einkommensbereich (zwischen 80.000 S und 

150 000 S Einkommen) die Durchschni t ts teuersätze 

um 19 bis 22 Prozentpunkte reduziert. 

Vergleicht man die verschiedenen Formen der Kinder

ermäßigung an Hand der Durchschni t tse inkommen, 

zeigt s ich, daß die Absetzbet räge die größte Entla

s tung bewirkten, wogegen die eigene Steuergruppe 

in der Periode 1957 bis 1967 viel weniger Vorteile 

brachte. Die Einführung der Freibeträge 1967 war 

zwar vorteilhafter als die bis dahin gel tende Berück

sicht igung in Form geringerer Grenzsteuersätze, 

konnte aber mit den Absetzbet rägen seit 1973 nicht 

Schrit t halten 

1978 wurden die Kinder aus der Tarifgestaltung ganz 

herausgenommen, die Kinderabsetzbeträge abge

schafft und durch Transfers ersetzt. Dadurch sind die 

Durchschni t ts teuersätze für die Steuerpf l icht igen mit 

Kindern rein formal erhöht worden. Ein Vergleich über 

1978 hinaus ist daher verzerrt, oder man muß die Fa

milienbeihilfen zum Einkommen nach Abzug der 

Steuern wieder hinzurechnen 

Der Progressionsgrad 

Die bisherige Analyse war statisch Für eine umfas

sende Beurtei lung des Tarifs ist jedoch eine dynami
sche Betrachtung mit Hilfe des Progressionsgrads er

forder l ich, die erkennen läßt, wie sich die Steuerbela

s tung bei einer Änderung des Einkommens in Zu 

kunft änd_ern wi rd Aus dieser Entwicklung kann fer-
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ner abgeschätzt werden, wie sich die Tarifänderun

gen in den nächsten Jahren in f iskalischer Hinsicht 

auswirken werden Der Progressionsgrad gibt 

schließlich auch Hinweise dafür, ob sich die Progres

sion in best immten Tarifbereichen abschwächt oder 

verschärf t 

In der Literatur werden recht unterschiedl iche Kon

zepte zur Messung des Progressionsgrads verwen

d e t 3 1 ) . Weit verbreitet ist als Meßgröße der Quotient 

aus Grenzsteuersatz und Durchschni t tsteuersatz (bei 

einem best immten E inkommen) 2 2 ) Aus dem Tarifauf

bau ergibt s ich, daß der Progressionsgrad mit zu 

nehmendem Einkommen abnimmt und gegen den 

Wert Eins tendiert . Über einen längeren Zeitraum be

trachtet würde sich daher der Progressionsgrad für 

alle Einkommensbezieher verr ingern, wenn sie auf 

Grund von Einkommensteigerungen in höhere Ein

kommensbere iche hineinwachsen 

Es ist somit zu überprüfen, inwieweit diese Entwick

lung durch Tarifänderungen unterbrochen wi rd . Es 

werden hier zunächst die reine Tarifelastizität (unter 

Berücksicht igung des al lgemeinen Absetzbetrags) 

und dann die Einflüsse best immter Absetz- bzw Frei

beträge auf das Verhältnis von Grenz- und Durch

schni t tsteuersatz untersucht 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Pro

gressionsgrad durch den Teilmengenstaffeltarif er

hebliche Sprünge aufweist. Bis 1972 sind die Tarife 

nicht so unregelmäßig verlaufen wie seit 1973 Die Ta-

r i fänderungen 1958 und 1962 haben die Progression 

in nahezu allen Einkommensbereichen empfindl ich 

verschärf t Vor allem in jenem Bereich, in dem sich 

damals der Großteil der Steuerpf l icht igen befand (bis 

zu Einkommen von 60.000 S), wurde die Progression 

deutl ich steiler Trotz der Senkung der Durchschni t t -

Steuersätze war daher der Einkommensteuertar i f in 

der ersten Hälfte der sechziger Jahre f iskal isch sehr 

erg ieb ig 2 3 ) 

Der Tarif 1967 milderte hingegen den Progressions

grad über einen sehr weiten Einkommensbereich 

recht deutl ich (von 20.000 S bis 80 000 S und von 

120 000 S bis 240 000 S, d h für den überwiegenden 

Teil der Steuerpf l icht igen). Nur für die oberen Ein

kommensgruppen wurde die Progression weiter ver

schärft . 

Die Tarifänderung 1971 hat im Gegensatz dazu die 

2 1) D, Bös — B Genser S t e u e r t a r i f l e h r e , H a n d w ö r t e r b u c h d e r 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t , S t u t t g a r t - N e w Y o r k , 1977, S . 4 1 2 - 4 2 7 
D e r P r o g r e s s i o n s g r a d £ , , w i r d n a c h f o l g e n d e r F o r m e ! e r m i t 
t e l t : 

E„ - £ i 
dy y 

" ) D i e s e r Q u o t i e n t w i r d b e r e i t s v o n Musgrave — Thin a ls P r o 
g r e s s i o n s m a ß v e r w e n d e t u n d a ls " l iab i l i ty p r o g r e s s i o n " b e 
z e i c h n e t (R. A. Musgrave — T. Thin I n c o m e Tax P r o g r e s s i o n 
1929 — 1948 , T h e J o u r n a l o f Po l i t i ca i E c o n o m y , B a n d 5 6 (1948) , 
S. 4 9 8 - 5 1 4 ) . Blöcker — Petersen ( 1975) v e r w e n d e n e b e n f a l l s 
d i e s e s P r o g r e s s i o n s m a ß . 
3 3) G. Lehner: D a s S t e u e r a u f k o m m e n in Ö s t e r r e i c h 1958 b is 
1978 , M o n a t s b e r i c h t e 1 0 / 1 9 8 0 
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Progression fast im gesamten Tarifbereich wieder 

spürbar verstärkt. Da überdies die nominellen Ein-
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kommen kräftig ausgeweitet wurden, ist das Lohn-

und Einkommensteueraufkommen Anfang der siebzi

ger Jahre sehr stark gest iegen Die Effekte der 

Steuersenkung 1971 schwanden daher rasch, und 

entgegen dem vier- bis fünfjährigen Rhythmus der Ta

r i fanpassungen in den fünfziger und sechziger Jahren 

wurde bereits nach zwei Jahren wieder eine Tarifan

passung vorgenommen 

In den Tari fänderungen 1973 und 1975 wurde der Pro

gressionsgrad über einen sehr weiten Bereich wieder 

spürbar reduziert Nur bei den sehr niedrigen Ein

kommen (auf Grund der indirekten Progression) und 

den Einkommen über 280 000 S wurde die Progres

sion deutl ich verschärf t . Insgesamt wurde in den Jah

ren 1973 und 1975 die Progression im Bereich von 

40.000 S und 240.000 S gedämpf t und der Progres

sionsgrad wieder auf das Niveau von 1967 zurückge

führt Da sich gleichzeit ig die Einkommenszuwächse 

seit 1976 abschwächten, konnte der Abs tand der Ta

r i fänderungen wieder auf den vierjährigen Rhythmus 

erst reckt werden 

Die Tarifanpassung 1982/83 wird jedoch den Progres

sionsgrad wieder durchwegs nicht unerhebl ich erhö

hen. Dadurch wird in den Jahren nach 1983 (bei ge

gebenem Tarif) das Au fkommen an Lohn- und Ein

kommensteuer beschleunigt wachsen Im gesamten 

Untersuchungszei t raum hat sich der Progressions

grad in fast allen Einkommensbere ichen erhöht (Ab

bi ldung 7) 

Durch die Absetzbeträge wird im Gegensatz zu den 

Freibeträgen die Progression noch zusätzl ich ver

schärft . Die Absetzbet räge beeinf lussen nur den 

Durchschni t ts teuersatz und lassen den Grenzsteuer

satz unbeeinflußt Dadurch erhöht sich der Progres

s ionsgrad, weil jeder E inkommenszuwachs auf einen 

höheren Grenzsteuersatz trifft Das zeigt s ich deut

lich in den Arbei tnehmerabsetzbet rägen, etwa am 

Beispiel 1979 In d iesem Jahr lag die Tarifelastizität für 

E inkommen zwischen 100 000 S und 200.000 S zwi

schen 1,35 und 1,48, d. h eine Zunahme der Einkom

men in d iesem Bereich um 10% hätte die Steuern um 

13,5% bis 14,8% erhöht Durch den Arbei tnehmerab

setzbetrag betrug jedoch der Progressionsgrad 1979 

in d iesem Bereich zwischen 1,54 und 1,82 Eine Zu 

nahme der Löhne um 10% hätte daher zu einer Stei

gerung der Steuern um 15,4% bis 18,2% geführt . Bei 

gleicher Einkommensteigerung nehmen dadurch die 

Einnahmen an Lohnsteuer stärker zu als jene an Ein

kommensteuer 

Die progressionsverschärfende Wirkung zeigt sich 

auch bei den Kinderabsetzbeträgen Die Auf kommens-

elastizitäten sind deutl ich höher als die Tarifelastizi

tät, wobei sich der Abs tand seit 1973 durch den 

Übergang von Freibeträgen zu Absetzbet rägen noch 

spürbar erhöht hat Die Verr ingerung des Progres

s ionsgrads durch die Tarifgestaltung wurde durch die 

Absetzbet räge mehr als wet tgemacht . Für Einkom-

Übersicht 9 

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

A r b e i t n e h m e r 

Ledige Verheiratete') Verheiratete'] 
mit 2 Kindern 

1957 2,84 283 5 76 

1958 2 92 2,99 12,38 

1962 2,53 2 62 6,32 

1967 1 96 2 12 3 78 

1969 1 83 1 94 312 

1971 1 81 1 95 2.59 

1973 1 81 1 88 3 40 

1975 1 79 1 79 2 97 

1979 1 56 1 56 1.56 

1982 1 70 1 70 1 70 

') Ohne Alleinverdienerfrei- b?w -absetzbetrag 

mensbezieher mit Kindern hat sich die Progression 

1973 bis 1975 spürbar verschärft (Abbi ldung 7). 

Die Entwicklung des Progressionsgrads für die 

Durchschni t tse inkommen läßt sehr deutl ich die ent

gegengesetzten Einflüsse von Einkommenste igerun

gen und Steuersenkungen erkennen. Die Mi lderung 

des Progressionsgrads bei E inkommenserhöhungen 

war stärker als die Zunahme des Progressionsgrads 

durch die Steuersenkungen Die Durchschni t tsein

kommen sind somit der Verschärfung der Progres

sion gewissermaßen "davongewachsen" (Über

sicht 9). 

Das erklärt auch, weshalb die Aufkommenselast iz i tät 

und die f iskalische Ergiebigkeit langfristig rückläufig 

sind Die Progression wird vor allem in jenen Berei

chen steiler, in denen sich immer weniger Einkom

mensbezieher bef inden Das läßt sich an einem einfa

chen Vergleich zeigen 1957 waren im Einkommens

bereich bis 50 000 S noch mehr als 80% der Einkom

mensbezieher, jetzt h ingegen weniger als 10%. Ande

rerseits waren damals im Bereich über 150 000 S we

niger als 1%, heute jedoch mehr als 40%. 

Das Problem der kalten Progression 

In einer Tarifanalyse spielt die Frage, inwieweit es 

durch Tari fänderungen gelungen ist, die Progression 

für jene Einkommenstei le auszuschalten, die bloß der 

Abgel tung von Preissteigerungen dienen, eine große 

Rolle Solche Einkommensbestandtei le aus der Pro

gression auszuschalten ist im Grund erforder l ich, weil 

die Progression auch eine Verschiebung der relativen 

Steuerlast bewi rk t 2 4 ) und zu realen E inkommensbu

ßen führt 

Im fo lgenden werden die Einkommen mit dem Ver

braucherpreis index inflationiert, um die Auswi rkun

gen der Tari fänderungen auf reale Einkommen dar

stellen zu können Wie bei den nominellen Durch

schni t ts teuersätzen lassen sich auch hier vier Perio

den unterscheiden Im Zeitraum 1957 bis 1967 ist es 

2 i) Neumark ( 1 9 7 0 ) , S 181 
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D u r c h s c h n i t t s t e u e r s a t z r e a l v e r g l e i c h b a r e r E i n k o m m e n 

Einkommen 1957 in S 

20 000 

50 000 
100 000 
150 000 
200 000 
300 000 
500 000 

1 000 000 

2 000 000 

20 000 

50 000 
100 000 
150 OOO 
200 OOO 
300 000 
500 000 

1 000 000 

2 000 000 

20 000 

50 000 
100 000 
150 000 
200 OOO 
300 000 
500 000 

1 000 000 

2 000 000 

77 
25 2 
35,3 
40,4 
430 
46 7 
49 7 
53,8 
57 6 

5 1 

17,5 
27 3 
32,3 
34 8 
33,5 
41,5 
45,5 
49,3 

1.0 
13 6 
25 3 
32,3 
34 8 
38,5 
41,5 
45,5 
49,3 

60 
22,8 

31 7 
36.8 
40 3 
449 
487 
53 3 
57 4 

40 
152 
23 7 
28 7 

32 2 
36,8 
40 5 
45 1 
49 2 

106 
21,4 
27 2 
31 6 
36 8 
40,5 
451 
49 2 

64 
23 9 
31 7 
38 0 
42 1 
46 1 

49 9 
54 4 
58 2 

37 
161 
23 7 
29 9 
33 9 
38 0 
41 7 
46 1 

50 0 

11 4 
21 4 
28 7 
33 6 
38 0 
41 7 
46 1 
50 0 

50 
22 6 
32 4 
37 8 
42 6 

47 7 
52,3 
56 8 
60 6 

34 
166 
25 2 
30 2 
34 7 
39 7 
441 

48 5 
521 

1969 

59 
25 0 
355 
41 6 
46 6 
52 0 
569 
61 7 
657 

Ledige 

1971 

62 
24,8 
36 1 
42 9 
47 7 
54 0 
59 2 
649 
67 9 

4 1 
184 
27.6 
33,3 
38 0 
43,3 
48.0 
52 7 
56 6 

Verheiratete 

4,3 
183 

28,3 
34 6 
39 2 
45,3 
50 2 
55.8 
59 4 

1973 

69 
23 2 

34 6 
42 1 
47 1 
52,0 
56 0 

59 0 

60 5 

36 
18 6 
28 6 

35 1 
39 9 
45 1 
50,3 
554 
58 7 

Verheiratete mit 2 Kindern Alleinverdiener 

93 
205 
26,5 
31 6 
37,5 
42.8 
47 8 
51 8 

106 
22 7 
29 2 
34,8 
41,0 
46,6 
51 9 
56 2 

11 2 
23 5 
30 6 
36 0 
43 1 
48 9 
551 
59.0 

23 7 
31 8 

37,5 
435 
49,3 
54,9 
58,4 

1975 

3 6 
17.5 
26 7 
33 6 
38 9 
449 
50,3 
55 7 
58 9 

36 
17,5 
26 7 
336 
38 9 
449 
50 3 
55 7 
58 9 

74 
21,6 
30,3 
36 4 
432 
49 2 
55 2 
58 6 

1979 

44 
19 2 
29 2 
37 0 
41 6 
47 1 
51 9 
56,8 
59 4 

44 
19 2 
29 2 
37 0 
41 6 
47 1 
51 9 
56,8 
59 4 

167 
28 0 
36 2 
41 0 
46 6 
51 6 
56 7 
59,3 

Ubersicht 10 

1982 

54 
20 2 
32 7 
401 
44 4 
49 0 
53 4 
57 7 
59 8 

54 
20 2 
32 7 
401 
444 
49 0 
53 4 
57 7 
59.8 

18 2 
31 7 
39,5 
43 9 
48 6 
53 2 
57 6 
59.8 

für den Großteil der Einkommen gelungen, die kalte 

Progression auszuschalten Dafür waren zwei Fakto

ren maßgebend: zum einen die sehr starke Steuer

senkung 1958 und zum anderen die verhältnismäßig 

ger ingen Preissteigerungen in dieser Periode 

Die Steuererhöhung 1969 und die zunehmenden 

Preissteigerungsraten Anfang der siebziger Jahre lie

ßen das Problem der kalten Progression stark hervor

t reten 1971/72 wurden für die Realeinkommen die 

Wirkungen der Steuersenkung 1958 wieder aufgeho

ben Die Realeinkommen wurden somit Anfang der 

siebziger Jahre stärker besteuert als Ende der fünfzi

ger Jahre. Das gilt für nahezu alle Einkommensberei 

che und Famil iengruppen Vergleichbare Realeinkom

men von 50 000 S waren je nach Familienstand um 2 

bis 3 Prozentpunkte höher besteuert Bei Realein

kommen über 200.000 S st ieg der Abstand auf 5 bis 

7 Prozentpunkte. Für Durchschni t tse inkommen lag er 

bei rund 4 Prozentpunkten 

Im Zeitraum 1973 bis 1975 wurde durch die Steuer

senkung versucht, die kalte Progression wieder zu 

entschärfen Vergleicht man die Besteuerung der 

Realeinkommen im Jahre 1975 mit jener von 1971, 

zeigt s ich, daß es für diesen Zeitraum gelungen ist, 

die kalte Progression wei tgehend auszuschalten. A l 

lerdings konnte der kräftige Anst ieg in der Periode 

1968 bis 1971 nicht in allen E inkommens- und Fami

l iengruppen wieder abgebaut werden. Nur für die Le

digen insgesamt und für Verheiratete mit und ohne 

Kinder bis zu einem vergleichbaren Realeinkommen 

von höchstens 50 000 S konnte die kalte Progression 

seit 1968 beseit igt werden (Übersicht 10). 

In der Periode 1975 bis 1979 ist die kalte Progression 

wieder deutl ich stärker geworden Die dämpfenden 

Wirkungen der Jahre 1973 bis 1975 wurden wei tge

hend aufgehoben, obwohl die Preissteigerungsraten 

zwischen 1975 und 1979 wieder etwas geringer wur 

den Mit Ausnahme der Ledigen wurden die Realein

kommen der meisten übr igen Steuerpf l icht igen 1979 

höher besteuert als 1958 Für sie konnte die kalte 

Progression nicht ausgeschaltet werden. 

An dieser Entwicklung wird sich auch in den näch

sten Jahren nichts ändern Es läßt sich abschätzen, 

daß durch die Steueranpassung 1982/83 für kleine 

Einkommen die kalte Progression eliminiert wird. Für 

den Großteil der Steuerpf l icht igen wird die kalte Pro

gression zunehmend spürbar sein 

Zusammenfassung 

Unter Tarifaspekten prägen vor allem drei Problem

kreise die Lohn- und Einkommensteuer und werden 

sie voraussicht l ich auch in Zukunft beeinf lussen: 

1. Der Gegensatz zwischen Steuersenkung und Ver
schärfung der Progression Durch die verschiedenen 

Tarifänderungen sind zwar die Durchschnittsteuer
sätze in den einzelnen Einkommensbere ichen (in un-
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terschiedl ichem Ausmaß) gesenkt worden , doch 

wurde die Progression insgesamt steiler Dadurch 

werden die Wirkungen der Steuersenkungen meist 

rasch kompensiert , weil spätere Einkommenserhö

hungen zu einer stärkeren Steuerbelastung führen 

Das Problem der Steuerprogression besteht daher im 

Konflikt zwischen Senkungen der Durchschni t t 

steuersätze und einer Verschärfung des Progressions

grads Insbesondere die Einführung der Absetzbe

träge hat den Gegensatz zwischen der Senkung der 

Steuersätze einerseits und der künft igen Verschär

fung der Progression andererseits noch vergrößert 

Vergleicht man die Entwicklung der Durchschni t t 

steuersätze für Durchschni t tse inkommen (laut Tarif) 

mit der durchschni t t l ichen Besteuerung der steuer

pfl ichtigen Masseneinkommen, die auch Änderungen 

in der Bemessungsgrundlage einschließt, dann ergäbt 

sich fo lgendes Bi ld: Der tatsächliche Durchschni t t 

steuersatz liegt deutl ich unter jenem, der sich auf 

Grund des Tarifs ergibt In der Periode 1966 bis 1980 

ist die tatsächliche Steuerbelastung der steuerpf l ich

t igen Masseneinkommen von 6,6% auf 10,4% gest ie

gen Sie nahm damit weniger zu, als auf Grund des 

Anst iegs der Durchschni t ts teuersätze des Steuerta

rifs zu erwarten gewesen wäre. Daraus läßt sich er

kennen, daß Änderungen in der Bemessungsgrund-

Abbildung 8 
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läge in den vergangenen Jahren die Progressionswir

kung stärker abschwächten als Tari fanpassungen 

2 Die kalte Progression. Trotz der Tari fanpassungen 

konnten die inflationären Wirkungen nicht ganz aus 

dem Tarif eliminiert werden. Die Realeinkommen wer

den jetzt höher besteuert als 1957, und auch das Exi

s tenzminimum wurde nicht entsprechend der Geld

entwertung angepaßt Dadurch werden auch Einkom

menstei le, die bloß der Abgel tung der Geldentwer

tung dienen, der Progression unterworfen Die Pro

gression schmälert dadurch die Realeinkommen 

überproport ional und verstärkt das Verlangen nach 

Steuersenkungen Schließlich werden dadurch die 

Belastungsrelat ionen verschoben, und die E inkom

men der Steuerpf l icht igen wachsen in hohe Progres

sionsstufen hinein. 

3. Der Zieikonfiikt zwischen fiskalischer Funktion und 
Umverteilung Dieser Konfl ikt liegt bereits im Tarifauf

bau Tari fanpassungen für die unteren E inkommens

gruppen gelten automat isch auch für höhere Einkom

menstufen und beeinträcht igen daher die f iskal ische 

Funkt ion, weil sie sehr hohe Einnahmenausfälle be

dingen Aus dem Verlauf des Progressionsgrads 

zeigt sich, daß in den unteren Einkommenstufen die 

Progression steiler ist als in den oberen Da sich 

durch die Steuersenkungen die Progression ver

schärft hat, ist auch die Umvertei lungswirkung ge

schmälert Diese wird auch durch die Individualbe

steuerung verr ingert. 

Beurteilt man die Steuerermäßigung 1982/83 im Ver

gleich zu den Tari fanpassungen seit 1957, dann ergibt 

sich fo lgendes Bi ld: Für die unteren E inkommen ist 

die Ermäßigung verhältnismäßig kräft ig. Sie wi rd nur 

von den Steuersenkungen 1958 und 1975 übertrof fen 

Die Umvertei lungszielsetzung ist in der kommenden 

Steuersenkung stärker ausgeprägt als 1973 und 

1975 Die Steuersenkung läßt sich unter d iesem Ge

sichtspunkt mit den Steuersenkungen der sechziger 

Jahre vergleichen Doch werden die höheren Einkom

men durch die Tarifänderung 1982/83, im Gegensatz 

zur Steuersenkung 1967 und 1971, nicht höher be

steuert 

Die Steuersenkung 1982/83 wird allerdings nur eine 

kurzfr ist ige Ent lastung br ingen Es läßt sich abschät

zen, daß Einkommenste igerungen ab 1983 wieder 

einer verschärf ten Progression unterworfen sind 

Auch die kalte Progression wird durch die Steuersen

kung nicht beseit igt werden können Die Realeinkom

men dürf ten 1983 höher besteuert sein als in den ver

gangenen Jahren. 

In der Beurtei lung ist jedoch zu berücksicht igen, daß 

auf Grund der Budgetprob leme dem Ausmaß der 

Steuersenkung und damit auch der Verr ingerung der 

kalten Progression und des Progressionsgrads enge 

Grenzen gesetzt sind Wenn man den voraussicht l i 

chen Einnahmenausfall aus der Steueranpassung 

1982/83 von etwa 9 Mrd S im Verhältnis zum Brut to-
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Inlandsprodukt betrachtet, zeigt s ich, daß das Aus

maß dieser Tarifänderung nur in den Jahren 1958 und 

1975 spürbar übertrof fen wurde Manche Probleme, 

wie die Verr ingerung des Progressionsgrads, ließen 

sich nur nach t iefgrei fenden Änderungen und im Zu 

sammenhang mit einer umfassenden Steuerreform lö

sen. 

Gerhard Lehner 
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