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5Vorwort

Der vorliegende Herausgeberband ist das Ergebnis einer Ringvorlesung, 
die im Herbst 2022 an der Universität Basel stattgefunden hat. Die Ring-
vorlesung wurde organisiert vom Center for Philanthropy Studies (CEPS) 
der Universität Basel und unterstützt vom Verein Stiftungsstadt Basel, 
der jährlich den Basler Stiftungstag veranstaltet. Zu den Vorträgen wur-
den renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, 
die aus der Perspektive verschiedener Disziplinen eine Einschätzung 
zur Bedeutung und zum gesellschaftlichen Nutzen der Philanthropie 
beitrugen. Ziel war es, die heutige Kontroverse um das private Engage-
ment durch Stiften, Spenden und Freiwilligenarbeit um eine fundierte 
Auseinandersetzung zu erweitern, die über Klischees und vorgefertigte 
Meinungen hinausgeht. Mit diesem Buch sollen die wesentlichen In- 
halte der Ringvorlesung als Übersicht erhalten bleiben, denn die Mehr-
zahl der bestehenden Publikationen zur Philanthropie betrachten das 
�ema nur aus der Sicht einer Disziplin. Gerade aber die unterschied-
lichen Ansätze helfen, die Vielfalt in der Philanthropie besser zu ver-
stehen.

Der Titel dieses Herausgeberbandes suggeriert, dass es eine Wahl 
gäbe, Gutes zu tun oder es bleiben zu lassen. Selbstverständlich bedeu-
tet die Freiwilligkeit der Philanthropie, dass jeder Mensch für sich ent-
scheiden kann, anderen zu helfen oder nicht. In den nachfolgenden 
Beiträgen wird jedoch deutlich, dass die Realität oft anders aussieht. Wir 
Menschen wollen helfen und lassen uns helfen. Philanthropie ist keine 
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Einbahnstrasse und funktioniert auch nicht nur in einer Richtung, 
nämlich von den Gebenden zu den Nehmenden. Vielmehr wird mehr-
fach betont, dass Philanthropie auf reziproken Austauschbeziehungen 
beruht. Dieses Prinzip des ‹ do ut des › ( Ich gebe, damit du gibst ) ist eine 
gesellschaftliche Grundwahrheit. Geben führt zu mehr geben, unab-
hängig von Form und Umfang. An der Basler Fasnacht lässt sich dies 
schon bei den Kleinsten beobachten: Die Kinder sammeln fleissig Süs-
sigkeiten ein, aber nicht nur für sich selbst. Kommen die Kinder an klei-
neren Kindern vorbei, geben sie von sich aus den Kleinen etwas ab. Die 
Kleinen wiederum kopieren das Verhalten und geben den Kleinsten 
auch etwas.

In der aktuellen Diskussion über Philanthropie steht jedoch nicht 
das Geben an sich im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Frage nach 
dem ‹ cui bono › ( Wem nützt es ? ). Entfacht wird diese Diskussion durch 
das Engagement der sehr vermögenden Personen, die kaum mehr vor-
stellbare Summen in Stiftungen und andere Vehikel stecken, um damit 
die gesellschaftliche Entwicklung zu fördern. Wie diese auszusehen hat 
und wer dafür einstehen soll und darf, darüber entzweit sich die Dis-
kussion sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit.

Aus den nachfolgenden Beiträgen lassen sich einige wesentliche 
Erkenntnisse herauslesen :

• Der Fokus auf die Philanthropie der Superreichen verhindert ein 
  ganzheitliches Verständnis der Philanthropie in der Gesellschaft. 

Letztlich sind es nicht die wenigen Megastiftungen, die den gesell-
schaftlichen Wert der Philanthropie ausmachen, sondern die 
Vielzahl an persönlichen und aus eigener Erfahrung motivierten 
Engagements, die dort helfen, wo der Staat oder die Wirtschaft 
nicht tätig werden.

• Heute wird viel von sofortiger Wirksamkeit und schnellem Han- 
  deln gesprochen, aber auch die Langfristigkeit von Philanthropie 

sollte nicht unterschätzt werden. Philanthropen wie Isaak Iselin 
und Christoph Merian haben in Basel Generationen von Nach-
ahmerinnen und Nachahmern geprägt und die von ihnen gegrün-
deten Organisationen führen das Erbe bis heute weiter . 
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• Durch reziproke Handlungen wie diejenigen der Philanthropie  
  wird in der Gesellschaft Vertrauen aufgebaut, das erst das Funk-

tionieren von Tauschverhältnissen, insbesondere über den freien 
Markt, ermöglicht.

• Aus juristischer Perspektive erlauben die wenigen Gesetzesvor- 
  gaben viel Gestaltungsspielraum, der jedoch von allen Beteiligten 

gemeinsam genutzt werden muss. Dazu zählen nicht nur Stifter-
personen und Engagierte, sondern neben Politik und Öffentlich-
keit gerade auch die staatlichen Behörden wie Aufsichtsstellen 
und Steuerverwaltungen.

• Das private Engagement entwickelt sich mit der Gesellschaft mit 
  und wirkt wieder in sie hinein. Wie die Analyse der Zivilgesell-

schaft in Wien zeigt, erhalten sich in zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen die gesellschaftlichen Konflikte früherer Zeiten und 
tragen gleichzeitig zu deren Überwindung bei.

• Die Kritik an der Philanthropie ist historisch gesehen nicht neu, 
  aber ein Weckruf für eine vertrauensfördernde, wirkungsorien-

tierte und ethisch verantwortliche Philanthropie. Auch wenn es 
sich um privates Engagement handelt, ist ein Bewusstsein für 
Transparenz und Öffentlichkeit notwendig.

Wie in der Abschlussdiskussion der Ringvorlesung deutlich geworden 
ist, sollte es letztlich nicht um die Entscheidung gehen, ‹ Gutes tun oder 
es besser lassen ? ›, sondern vielmehr um ein Bewusstsein, für wen das 
Engagement gilt. Es gibt genug und viele verschiedene Gründe für Phi-
lanthropie und gemeinnütziges Engagement. Die Freiheit des Individu-
ums, wofür es sich einsetzt, wird so ergänzt um die kollektiven Bedürf-
nisse der Gesellschaft, wo Hilfe gebraucht wird. Finden diese beiden 
Perspektiven zusammen, besteht kaum ein Zweifel, dass ein solches 
Engagement von gesellschaftlich sehr hohem Wert ist.

Die Ringvorlesung und dieser Herausgeberband wären ohne die 
Mitwirkung vieler Personen nicht zustande gekommen. Zunächst gilt 
mein Dank dem Vorstand des Vereins Stiftungsstadt Basel für die Unter-
stützung bei Konzept und Zusammenstellung der Vorträge sowie deren 
zahlreiche Teilnahme an den Vorträgen. Weiterhin danke ich dem Team 
des Center for Philanthropy Studies für die organisatorische Unterstüt-



8Georg von Schnurbein

zung. Anja Rogenmoser, Lucca Nietlispach, Dominik Meier und Noam 
Suissa haben für den technischen und organisatorischen Support wäh-
rend der Veranstaltungen gesorgt.

Für diesen Band wurden die Manuskripte von Carina Greussing 
bearbeitet und für den Verlag auereitet. Vom Christoph Merian Ver-
lag wurden wir kompetent und professionell von Iris Becher, Nataša 
Pavković und Oliver Bolanz unterstützt. Für die finanzielle Unterstüt-
zung bedanken wir uns herzlich bei der Berta Hess-Cohn Stiftung und 
der Max Geldner-Stiftung.

Schliesslich gilt mein besonderer Dank allen Referenten, Podi-
umsgästen, Autorinnen und Autoren, die durch ihr Mitwirken sowohl 
zur Ringvorlesung als auch zu dieser Publikation beigetragen haben !

Basel, im März 2023
Georg von Schnurbein
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PHILANTHROPIE – ÜBERBLICK  
UND ABGRENZUNG

‹ Geben gibt › – wird gerne betont und dabei auf Studien verwiesen, die 
den positiven Effekt des Engagements auf das eigene Wohlbefinden 
bestätigen. Jedoch scheint die Frage, wie und warum und für wen, seit 
jeher zu Diskussionen geführt zu haben. Schon Aristoteles erkennt in 
seiner ‹Nikomachischen Ethik›, dass es nicht leicht ist, zu entscheiden, 
wem man gibt, wie viel, wofür und wann. Seneca wiederum rät, dass der 
Gebende sein Geschenk sofort vergessen soll und der Empfangende auf 
ewig dankbar sein soll. Neben diesen Herausforderungen im Binnen-
verhältnis von Gebenden und Empfangenden ist aber gerade in den 
letzten Jahren das Verhältnis von Gebenden und der Gesellschaft als 
Umfeld der Philanthropie ins Blickfeld geraten. Je sichtbarer sich Stif-
tungen sowie Philanthropinnen und Philanthropen engagierten und je 
umfangreicher die Engagements wurden, desto mehr nahm auch die 
öffentliche Kritik daran zu. Während die Diskussion in den Vereinigten 
Staaten von Amerika bereits seit einigen Jahren an Fahrt aufgenommen 
hatte, erreichte die Diskussion in Europa einen ersten Höhepunkt nach 
dem Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris im Jahr 2019. Die unmit-
telbar danach bekannt gegebenen Grossspenden von französischen 
Industriellenfamilien mündeten in einer Debatte, die weit über Frank-
reich hinaus geführt wurde. Es wurden darin gleich mehrere Vorwürfe 
an die Adresse der Spenderinnen und Spender gemacht : Statt Spenden 

PHILANTHROPIE  
IN DER KRITIK

Fördert Geben die gesellschaftliche 
Ungerechtigkeit ?

Georg von Schnurbein
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sollten sie besser Steuern zahlen, statt Steine und Holz für Kirchen zu 
finanzieren, sollten sie besser Probleme wie Klimawandel, Hunger und 
Armut angehen, für ihre Spenden würden sie ungerechtfertigt Dank 
erhalten.

In den vergangenen Jahren wurde auch in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz verstärkt über die Ausgestaltung von Philanth-
ropie und die Auswirkungen auf die Gesellschaft diskutiert – wenn 
auch hier vornehmlich in Fachkreisen. Die geäusserte Kritik orientiert 
sich jedoch deutlich an der amerikanischen Debatte. Kritisiert werden 
das Machtungleichgewicht zwischen Geber und Empfänger, eine un- 
demokratische Entscheidungsfindung zu öffentlichen �emen und aus 
beidem abgeleitet eine Ungerechtigkeit in der Mitwirkung bei der Zu-
kunftsgestaltung. Als Konsequenz wird häufig eine höhere Besteuerung 
beziehungsweise die Vorteilsmässigkeit staatlicher Umverteilung gegen-
über philanthropischem Engagement gefordert.

In diesem Beitrag soll einerseits beleuchtet werden, welchen Ur- 
sprung die öffentliche und die wissenschaftliche Kritik an der Philan-
thropie hat, andererseits sollen dem zentrale Eigenschaften der Phil-
anthropie aus der Literatur entgegengestellt werden, um schliesslich 
Lösungsansätze für eine gesellschaftlich anerkannte Philanthropie zu 
präsentieren. Zunächst soll jedoch gezeigt werden, warum Philanthropie 
zu Recht als ‹ essentially contested concept › bezeichnet wird.

WAS BEDEUTET PHILANTHROPIE?
Ein ‹essentially contested concept› ist nach Walter B. Gallie ein Begriff, 
der innerlich komplex ist und deshalb zu verschiedenen Interpretatio-
nen führen kann und zu dem in der Wissenschaft die Erkenntnis besteht, 
dass die jeweils eigene Meinung von anderen in Zweifel gezogen werden 
kann. In der Folge sorgt die fehlende einheitliche Definition für Unklar-
heiten in der Erhebung und Analyse der zugrunde liegenden realen 
Phänomene. ¹ Das Verständnis von Philanthropie reicht von naivem Gut-
menschentum über Gemeinwohlorientierung bis hin zu strategisch 
ausgerichteter Gesellschaftsentwicklung – mit vielen Schattierungen 
dazwischen. Einige Definitionen betonen die Freiwilligkeit, andere den 
Akt des Schenkens und wieder andere den daraus resultierenden gesell-
schaftlichen Nutzen. ² Selbst zur Wortherkunft bestehen unterschied-
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liche Erklärungen. Zwar ist grundsätzlich bekannt, dass sich Philan-
thropie aus den beiden griechischen Wörtern ‹ philos › ( Freund ) und 
‹ anthropos › ( Mensch ) ergibt, jedoch wird die Begriffsentwicklung mal 
den griechischen Philosophen des Altertums, mal den Humanisten der 
englischen Renaissance oder den französischen Frühaulärern zu- 
gesprochen. ³ Dabei wandelte sich das Begriffsverständnis generell be- 
trachtet von einer Tugend zu einem Verhalten. Menschen, die etwas 
Gutes für andere Menschen tun, werden als Philanthropen bezeichnet. 
Und so unterschiedlich diese Titelträger sind – vom Pädagogen Basedow 
über Mutter Teresa bis hin zu Bill Gates –, so unterschiedlich ist auch 
das Verständnis von Philanthropie. Deshalb wird Philanthropie heut-
zutage meist sehr breit verstanden, zum Beispiel als « jede private frei-
willige Handlung für einen gemeinnützigen Zweck » ⁴.

Aufgrund des unterschiedlichen Verständnisses der Philanthro-
pie fehlt nach wie vor eine einheitliche �eorie, warum Menschen sich 
philanthropisch verhalten. Im Folgenden sollen drei zentrale Erklärungs-
ansätze aus den Sozialwissenschaften angeführt werden : Altruismus, 
Rational Choice und Reziprozität.

Philanthropie als Altruismus
Die Selbstlosigkeit des Altruisten bildet den Gegenpol zum Eigennutz 
des Egoisten. Monroe definiert Altruismus wie folgt : « I define altruism 
as behavior intended to benefit another, even when doing so may risk or 
entail some sacrifice to the welfare of the actor .» ⁵ Hier liegt die Betonung 
auf dem Opfer, auf der Verringerung des Ausmasses der eigenen Wohl-
fahrt. Monroe wendet sich gegen die simple Vorstellung einer Dichoto-
misierung der Kategorien von Eigennutz und Altruismus. Dazwischen 
liegen viele Zwischenvarianten, die weder klar dem einen noch dem 
anderen Typ zugeschlagen werden können – etwa Geben, Teilen und 
Zusammenarbeiten. Philanthropinnen und Philanthropen fallen eher 
in eine dieser Zwischenpositionen, gesetzt den Fall, dass ihr philanth-
ropisches Engagement sie nicht persönlich in finanzielle Schwierigkei-
ten bringt. Die Diskussion um Altruismus muss hier nicht weiter vertieft 
werden : Wenn man keine zu beliebig weite Definition von Altruismus 
heranzieht, sind offenkundig nicht alle Menschen, die spenden oder sich 
anderweitig engagieren, Altruisten.
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Philanthropie als Teil der eigenen Nutzenfunktion
Die Nutzenfunktion eines Individuums ist ein Kernstück der ökonomi-
schen Analyse. Nach dem Rational-Choice-Ansatz verhält sich ein Indi-
viduum so, dass alle Entscheide dem eigenen Nutzen dienen. ⁶ Wenn 
Spenden und Stiften Gegenstand der Analyse werden, muss die einfa-
che Nutzenfunktion jedoch verworfen werden, weil das Geben ohne 
Gegenleistung in der Nutzenfunktion des nutzenmaximierenden Homo 
oeconomicus keinen Platz findet. Geht man nun davon aus, dass es öko-
nomisch keinen Sinn macht zu spenden, man also immer höhere Aus-
gaben als Einnahmen hat, müsste dieses Verhalten als nicht rational und 
trotz realer Beobachtung als unökonomisch bezeichnet werden. Da dies 
von Ökonomen als unbefriedigend angesehen wird, wird in der Regel 
der Ausweg über die Erweiterung der theoretischen Annahmen bezie-
hungsweise des Nutzenmodells gewählt. Entweder wird quasiempirisch 
angenommen, dass die philanthropische Handlung der und dem Han-
delnden psychologische Belohnungen ( Dank, Anerkennung ) verschafft, 
oder es wird – rein formal – der Nutzen der Dritten in die eigene Nut-
zenfunktion integriert. In einer dritten Alternative wird die Nutzenfunk-
tion dahingehend angepasst, dass die philanthropischen Motive in die 
Nutzenfunktion integriert werden. Die Form der Nutzenfunktion wird 
somit abhängig vom Beweggrund der Philanthropin beziehungsweise 
des Philanthropen ( zum Beispiel Solidarität, Mitgefühl, Gestaltungs-
wille etc. ).

Weder �eorien des Altruismus noch der Rational Choice geben 
eine befriedigende Antwort auf die Frage nach den Motiven der Philan-
thropie. Der naheliegende Schluss wäre, dass das Geben durch Misch-
verhältnisse beider Grundverhalten motiviert wird. Ein bisschen Eigen-
nutz, ein bisschen Altruismus – beim einen mehr, beim anderen weniger .

Philanthropie auf Grundlage der Reziprozität
Viele ökonomische Modelle treffen die Annahme, dass Personen nur 
ihre eigenen Interessen und keine weiteren ‹sozialen› Ziele verfolgen. 
Eine Ausnahme stellt das bereits dargestellte Konzept des Altruismus 
dar: Menschen kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Interessen, 
sondern auch um die Interessen anderer . Forschungsergebnisse legen 
jedoch nahe, dass altruistisches Verhalten weitaus komplexer ist : Men-
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schen streben nicht einfach danach, anderen Leuten zu helfen. Sie 
machen ihre Hilfe davon abhängig, ob sich die oder der andere ihnen 
gegenüber ebenfalls gutherzig zeigt. Dasselbe Prinzip gilt auch für den 
umgekehrten Fall : Menschen sind motiviert, denjenigen zu schaden, 
welche ihnen Schaden zugefügt haben. Diese Form der Gegenseitigkeit 
wird als Reziprozität bezeichnet.

Reziprozität bezieht die Beziehungsdimension mit ein und impli-
ziert, dass sich das Verhalten von Individuen an Fairnessnormen orien-
tiert. In der Austauschbeziehung von Individuen wird ein positives 
Kooperationsverhalten belohnt und ein negatives Kooperationsverhal-
ten wird mit negativen Sanktionen vergolten. Das Konzept der Rezip-
rozität geht davon aus, dass Menschen bereit sind, auf ihr eigenes Wohl-
ergehen teilweise zu verzichten, wenn andere sich ihnen gegenüber 
gutherzig verhalten. Gleichzeitig neigen Individuen dazu, auch unter 
Inkaufnahme von Kosten diejenigen zu bestrafen, welche soziale Nor-
men verletzen oder sich als Trittbrettfahrer verhalten.

Eine Gabe ( zum Beispiel eine Geldspende ) produziert sowohl bei 
Gebenden als auch bei Empfangenden eine Verhaltenserwartung. In 
diesem Zusammenhang lassen sich zwei Formen der Reziprozität unter-
scheiden: ⁷

• Der direkten Reziprozität liegt die Annahme zugrunde, dass wer 
  etwas gibt, im Gegenzug auch unmittelbar eine Gegenleistung 

erwartet.
• Die generalisierte Reziprozität ist eine Leistung, die erbracht wird, 

  ohne dass die oder der Leistende auf einen direkten Ausgleich 
hoffen kann. Stattdessen wird erwartet, dass eine Leistung von 
dritter Seite erfolgt.

Philanthropie kann am besten als Ausdruck von generalisierter Rezip-
rozität beschrieben werden: Menschen helfen, spenden und engagieren 
sich in Erwartung, dass auch sie Hilfe erfahren, wenn sie Hilfe brauchen.
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Wohltätigkeit versus Gerechtigkeit
Für die spätere Diskussion der Kritik an der Philanthropie ist als Vor-
bemerkung noch eine Abgrenzung zwischen Wohltätigkeit und Gerech-
tigkeit nützlich ( da ein Teil der Kritik die Philanthropie als ungerecht 
bezeichnet ). Clohesy bezeichnet beide, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit, 
als menschliche Pflicht, jedoch betont er vier zentrale Unterschiede : ⁸

• Die Pflicht zur Gerechtigkeit ist eine negative, die zur Wohltätig- 
  keit eine positive Pflicht. Damit wird ausgedrückt, dass ein Indi-

viduum keine Handlung ausführen darf, die zu Ungerechtigkeit 
führt, das heisst die Situation verschlechtert. Eine wohltätige 
Handlung kann dagegen nur zu einer besseren Situation führen.

• Gerechtigkeit kann durchgesetzt werden, Wohltätigkeit nicht. Wie  
  in der Definition oben festgehalten, beruht Philanthropie auf Frei- 

willigkeit. Wird Philanthropie vorgeschrieben ( zum Beispiel durch 
ein Gesetz), verliert sie ihre zentrale Eigenschaft. Eine grundsätz-
lich ungerechte Situation kann dagegen durch ein Gesetz aufge-
hoben werden.

• Die Pflicht zur Gerechtigkeit ist perfekt, die zur Wohltätigkeit ist 
  imperfekt. Die Pflicht zur Gerechtigkeit ist immer zu erfüllen, bei 

der Pflicht zur Wohltätigkeit können Ausnahmen bestehen ( etwa 
wenn die Handlung den eigenen Wertvorstellungen widerspre-
chen würde ) .

• Gerechtigkeit ist eine Sache des Rechts, Wohltätigkeit nicht. Es ist 
  einer der grossen Unterschiede zwischen der Förderung staatli-

cher Institutionen und von privaten Förderstiftungen, dass Letz-
tere ihren Destinatären keine Rechenschaft über einen Förder-
entscheid schuldig sind, während der Entscheid einer staatlichen 
Stelle immer angefochten werden kann.

Wie die vier Wesensmerkmale zeigen, besteht aus ethisch-philosophi-
scher Überlegung ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Gerechtig-
keit und Wohltätigkeit, der letztlich auch in der praktischen Umsetzung 
spürbar wird.
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POPULÄRE KLISCHEES UND VORSTELLUNGEN
Wie bereits beschrieben, fällt eine allgemein akzeptierte Definition von 
Philanthropie schwer . Dagegen halten sich manche Klischees und Vor-
stellungen über die Philanthropie sehr hartnäckig in weiten Kreisen  

– von der Öffentlichkeit über Medien und Politik bis in die Wissenschaft 
hinein. Im Folgenden werden vier dieser häufig gehörten Aussagen zur 
Diskussion gestellt.

Mit Philanthropie spart man Steuern
Es ist meist die erste kritische Bemerkung, die in einer Diskussion über 
den Nutzen von Philanthropie und Stiftungen fällt : Mit Stiftungen kann 
man Steuern sparen. Die zugrunde liegende Annahme lautet kurz ge- 
fasst, dass durch die Errichtung einer Stiftung dem Staat Steuereinnah-
men verloren gehen. Diese Einnahmen fehlen dem Staat anschliessend, 
um seine Leistungen zu erbringen, und die Gesellschaft leidet.

Diese Auffassung ist deutlich verkürzt und missachtet gleich 
mehrere Zusatzeffekte, die durch Philanthropie entstehen. Zunächst 
einmal ist es eine Tatsache, dass fast jeder Staat eine Form der steu-
erlichen Begünstigung von gemeinnützigen Spenden kennt. In der 
Schweiz kann eine Spende in der Regel zu bis zu 20 Prozent vom zu ver-
steuernden Einkommen abgezogen werden, das heisst, das zu versteu-
ernde Einkommen reduziert sich um diesen Betrag ( und bei progressiver 
Besteuerung sinkt dadurch der zugrunde liegende Steuersatz ), jedoch 
entspricht der Spendenbetrag nie dem entgangenen Steuereinkommen 
des Staates. Würde bei einem Einkommen von 100 000 Franken eine 
Spende von 10 000 Franken gemacht und dadurch der Steuersatz von 
20 auf 18 Prozent sinken, würde der Staat auf 3800 Franken an Steuern 
verzichten. Die Gesellschaft aber hätte 6200 Franken gewonnen und der 
Spenderin würden statt 80 000 Franken ohne Spende noch 73 800 Fran-
ken von ihrem Einkommen bleiben. Auf den ersten Blick hat die Spen-
derin Steuern gespart, dafür aber fast dreimal so viel zahlen müssen.

Hinzu kommt, dass der Steuerabzug förderlich für das Fundrai-
sing ist, wie Studien gezeigt haben. Der Staat kann durch den Verzicht 
also zu mehr privaten Spenden für gemeinnützige Zwecke animieren. 
Gerade bei Stiftungen, deren Vermögen über die Zeit durch Investitio-
nen mehrfach Ausschüttungen generieren kann, setzt ein Multiplika-
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tionseffekt ein. In einer Studie basierend auf der Schweizer Steuer-
gesetzgebung wurde gezeigt, dass sich der Steuerverzicht durch Aus - 
schüttungen der Stiftungen in weniger als einem Jahr bereits für die 
Gesellschaft amortisiert. ⁹ Ab dann gewinnt die Gesellschaft durch jede 
Ausschüttung mehr Mittel für gemeinnützige Zwecke hinzu. Schliess-
lich kann mithilfe der Daten zum Spendenabzug auch gezeigt werden, 
dass Spenden kein bevorzugtes Mittel für Steueroptimierung ist : Der 
höchste Abzug von 20 Prozent wird nur von weniger als einem Prozent 
der Steuerpflichtigen erreicht.

Philanthropie ‹ à l’américaine ›
Es gibt kaum eine Beschreibung über Philanthropie, in der nicht die 
Vereinigten Staaten von Amerika als das Mutterland der Philanthropie 
bezeichnet werden. Dementsprechend gelten die Entwicklungen dort 
als wegleitend für Europa und andere Teile der Welt. Tatsächlich ge- 
niesst Philanthropie in den Vereinigten Staaten von Amerika einen sehr 
hohen gesellschaftlichen Stellenwert und die Kumulation von privatem 
Reichtum in den letzten dreissig Jahren hat zu einigen der grössten 
gemeinnützigen Stiftungen und Engagements aller Zeiten geführt. Die 
Ursprünge für diese Entwicklung liegen im 19. Jahrhundert sowie im 
grundsätzlichen Staatsverständnis der Vereinigten Staaten von Ame-
rika. ¹⁰ Während der Industrialisierung kamen eine Reihe von Personen 
innerhalb eines Lebensalters zu unglaublichem Reichtum (so wie heute 
die Tech-Unternehmer). John D. Rockefeller, Will K. Kellogg und ganz 
besonders Andrew Carnegie prägten die Idee, dass es die Pflicht der 
Reichen ist, der Gesellschaft etwas vom Reichtum zurückzugeben. Car-
negie schrieb in seinem Pamphlet ‹ �e Gospel of Wealth › : « �e man 
who dies rich, dies disgraced ! » ( Der Mensch, der reich stirbt, stirbt in 
Schande ! ) Diese Idee beruhte auf dem Staatsverständnis des ‹ weak 
state ›. Während die Unternehmen kräftig wuchsen, waren die staatli-
chen Institutionen des jungen Staates schwach und wenig ausgeprägt. 
Das erlaubte den Industriellen ihre erfolgreichen und teils skrupellosen 
Geschäfte, jedoch sahen sie sich verpflichtet, den sozialen Frieden durch 
entsprechende philanthropische Engagements zu pflegen und zu stär-
ken. Carnegie förderte vor allem Bibliotheken und das Schulsystem, 
Rockefeller und Kellogg gründeten Universitäten, um die Ursachen der 
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gesellschaftlich relevanten Probleme ( wie Tuberkulose ) zu erforschen. 
Ihre Vorbilder dazu fanden sie in Europa, auf dem Alten Kontinent. 
Dort hatte sich seit der Aulärung und dem Erstarken des Bürgertums 
bereits eine Form des gemeinnützigen Engagements unabhängig von 
Monarchen und Kirche entwickelt. Bekannte Beispiele dafür sind Johann 
Friedrich Städel in Frankfurt ¹¹, Christoph Merian in Basel oder Maurice 
de Hirsch in der k . u . k . Monarchie. Diese frühe Philanthropie in Europa 
wurde jedoch durch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts weitgehend 
verdrängt und erst seit 1990 hat Philanthropie auch in weiten Teilen 
Europas wieder mehr Beachtung gewonnen. Die Grundlagen haben die 
Zeiten jedoch überdauert, weshalb sich die Rechtsform der Stiftung in 
Europa stark vom amerikanischen Modell unterscheidet und auch die 
Wirkungsweisen und Aktivitäten anders sind. Philanthropie ist immer 
in die lokale Kultur und die gesellschaftliche Ordnung eingebunden, 
weshalb eine zu amerikanisch gestaltete Philanthropie hier nur bedingt 
Fuss fassen kann. Selbst wenn Konzepte wie ‹ Venture Philanthropy › oder 
‹Mission-Related Investing› übernommen werden, müssen sie an hiesige 
Gesetze und Gewohnheiten adaptiert werden.

Bei der Philanthropie geht es nur um den Philanthropen
Der Philosoph Peter Sloterdijk hat festgehalten, dass die Gesellschaft 
der Grosszügigkeit eher skeptisch begegnet.¹² Es fällt schwer, ein gross-
zügiges Geschenk an die Gesellschaft einfach anzunehmen. Stattdessen 
wird viel eher nach versteckten Motiven wie Schuldgefühlen, persön-
lichem Nutzen oder Einfluss gesucht, um das Geschenk zu erklären. 
Tatsächlich gibt es Anhaltspunkte, dass die Stifterinnen und Stifter ihre 
Zuwendungen nicht völlig frei von persönlichen Interessen geschenkt 
haben. Das entspricht aber letztlich der Erwartung, die sich aus der 
zu Beginn dargelegten theoretischen Verortung von Philanthropie als 
reziproker Handlung zwischen Altruismus und Egoismus ergibt. Viele 
Stiftungen tragen den Namen der Stifterperson, die sich dadurch ein 
Denkmal setzt – eine Aufgabe, die Stiftungen schon in der Antike über-
nommen haben. Auch kann die Stifterperson frei über den Zweck der 
Stiftung und damit die Mittelverwendung entscheiden. Dies führt oft-
mals zum zentralen Kritikpunkt der undemokratischen Entscheidung, 
wie wir später noch sehen werden. Jedoch ist dabei ein wesentlicher 


