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IraNS Nukleare ambItIoNeN: 
Welche optIoNeN für deN WeSteN?
die bemühungen um eine diplomatische lösung im Streit um das iranische atomprogramm scheinen 
an einem toten punkt angelangt. trotz jahrelanger Verhandlungen ist es dem Westen bisher nicht 
gelungen, Iran mittels wirtschaftlicher und technologischer anreize zum Verzicht auf eine eigene 
urananreicherung zu bewegen. Sollte die Islamische republik tatsächlich nach der atombombe 
streben, wird sie jedoch auch vom nun anvisierten Sanktionsregime kaum davon abzubringen sein. 
einzig direkte Gespräche zwischen den uSa und Iran könnten die bedingungen für eine annäherung 
der positionen schaffen. Von einem solchen Schritt sind aber beide Seiten noch weit entfernt.

Der iranische Präsident Ahmadinejad anlässlich seiner Rede vor der Uno-Generalversamm-
lung im September 2006 Ray Stubblebine/Reuters

In den vergangenen Jahren mehrten sich 
die anzeichen, dass Iran mit seinem Nuk-
learprogramm auch eine militärische 
option anstrebt – trotz gegenteiliger be-
teuerungen. So enthüllte eine iranische 
exilgruppe im august 2002 die existenz ge-
heimer Nuklearanlagen. auch seither hat 
teheran seine meldepflicht als mitglied des 
nuklearen Nichtverbreitungsvertrags (Non-
proliferation treaty, Npt) mehrfach verletzt 
und mit der Internationalen atomener-
gie organisation (Iaeo) nur ungenügend 
kooperiert. Zudem beharrt Iran auf einer 
selbständigen anreicherung von uran, was 
ebenfalls auf eine über die zivile Nutzung 
von atomenergie hinausgehende absicht 
hindeutet. 

eine iranische atombombe würde die 
strategische lage im Nahen und mittle-

ren osten grundlegend verändern und 
auch für europa, das in absehbarer Zeit in 
reichweite iranischer langstrecken-rake-
ten liegen wird, eine bedrohung darstellen. 
Staaten wie Ägypten, Syrien oder die türkei 
könnten sich ebenfalls zu einer atombe-
waffnung veranlasst sehen und damit ein 
regionales nukleares Wettrüsten auslösen. 
die militärische dominanz Israels und der 
uSa, der bisher einzigen Nuklearmächte 
in der region, würde relativiert. Vor allem 
amerikanische kommentatoren befürchten 
zudem, dass Iran als atommacht nicht nur 
regionale hegemonieansprüche geltend 
machen würde, sondern auch sein nuk-
leares know-how an befreundete Staaten 
oder organisationen wie die hamas und 
den hizbullah weitergeben könnte. auf der 
globalen ebene würde der Npt weiter un-
terminiert, nachdem er bereits seit Jahren 

in der krise steckt und mit dem atomtest 
Nordkoreas (das 2003 aus dem Vertrag aus-
trat) im herbst 2006 einen weiteren Schlag 
versetzt bekam. ebenfalls wäre zumindest 
kurzfristig mit einem weiter steigenden  
Ölpreis zu rechnen. 

entsprechend hat sich die haltung der 
westlichen Staaten gegenüber den Nuk-
learbemühungen Irans in den letzten Jah-
ren gewandelt. Zu Zeiten des Schahs wurde 
die Verwendung ziviler atomtechnologie 
durch Iran von den uSa, frankreich und 
deutschland aktiv unterstützt. Nach der 
Islamischen revolution 1979 wurde diese 
kooperation zwar eingestellt, doch unter-
nahm der Westen wenig, als das mullah-
regime ab mitte der 1980er Jahre mit hilfe 
pakistans und später chinas und russlands 
das Nuklearprogramm wieder aufnahm. 
angesichts der veränderten bedrohungs-
lage nach dem 11. September 2001 und 
des vermuteten iranischen Strebens nach 
atomwaffen zeigen sich europa und die 
uSa heute aber entschlossen, die nuklearen 
aktivitäten teherans einzuschränken.

Ergebnisarme Diplomatie  
der EU-3
In den letzten drei Jahren waren es haupt-
sächlich die so genannten eu-3, d.h. 
deutschland, frankreich und Grossbritan-
nien, die sich aktiv für eine lösung der Nuk-
learkrise eingesetzt haben. anders als die 
uSa, die seit 1980 keine offiziellen bezie-
hungen mehr zu Iran unterhalten, verfol-
gen die europäer gegenüber teheran seit 
den frühen 1990er Jahren eine Strategie 
der einbindung. Zwar sistierte die eu ende 
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Irans unnachI-

Irans unnachgiebigkeit widerspiegelt eine 
zunehmend selbstbewusste haltung der 
führung in teheran, die eine kompromiss-
lösung vorerst unwahrscheinlich werden 
lässt. der im Juni 2005 gewählte präsident 
ahmadinejad baut offensichtlich darauf, 
dass der hohe Ölpreis seine position weiter 
festigt. die regimewechsel im Irak und in af-
ghanistan sowie das erstarken der Schiiten 
in der region haben den einfluss Irans im  
Nahen und mittleren osten und in Zen-
tralasien markant anwachsen lassen. auch 
das überraschend erfolgreiche auftreten 
des hizbullah im libanon-krieg dürfte dazu 
beigetragen haben, dass sich Iran heute 
stark genug fühlt, die forderungen der uno 
bezüglich seines Nuklearprogramms zu 
ignorieren.

Begrenzte Wirkung von  
Zwangsmassnahmen
ob die nun ins Zentrum der debatten ge-
rückte option der Zwangsmassnahmen 
bessere ergebnisse erzielen wird als die  
diplomatie, ist zu bezweifeln. eine einigung 
im Sicherheitsrat auf weitreichende Wirt-
schaftssanktionen ist nicht zu erwarten. 
die europäer stehen einer umfassenden 
Isolierung teherans nach wie vor skeptisch 
gegenüber. Staaten wie frankreich und 
Italien wollen eine konfrontation mit Iran 
auch deshalb vermeiden, weil sie Vergel-
tungsmassnahmen des hizbullah gegen 
ihre truppen im Südlibanon fürchten. für 
russland ist Iran ein wichtiger handels-
partner und die Nuklearkrise eine chance 
zur relativierung der amerikanischen Vor-
machtstellung im persischen Golf. auch 
der energiehunger chinas, Japans und In-
diens steht einer wirksamen Sanktionspo-
litik entgegen – ebenso wie das Insistieren 
von Schwellenländern wie brasilien und 

Südafrika auf dem recht zur eigenen uran-
anreicherung. die international um Glaub-
würdigkeit ringende administration bush 
dürfte die Staatengemeinschaft vorerst le-
diglich für begrenzte massnahmen wie ein 
lieferverbot für dual-use produkte und das 
einfrieren von auslandkonten gewinnen 
können – was die führung in teheran je-
doch kaum von ihrem kurs abbringen wird.

präventive luftangriffe gegen iranische  
Nuklearanlagen, wie sie in den uSa eben-
falls diskutiert werden, könnten das ira-
nische atomprogramm lediglich verlang-
samen, nicht aber beenden. Zudem würden 
sie wohl zu einer weiteren tiefen Spaltung 
der internationalen Gemeinschaft, einem 
regionalen Solidarisierungseffekt mit 
teheran und einem nationalen Schul-
terschlusses innerhalb Irans führen. die 
Idee eines erzwungenen regimewechsels 
schliesslich wird zwar nach den kongress-
wahlen in den uSa im November 2006 
möglicherweise noch einmal die amerika-
nischen Schlagzeilen beherrschen, dürfte 
aber nach den erfahrungen im Irak keine 
mehrheit mehr finden. dies umso weniger 
als Iran eine dreimal so grosse bevölkerung 
und ein viermal so grosses territorium  
besitzt wie sein westlicher Nachbarstaat 
und die iranischen Streitkräfte heute  
wesentlich schlagkräftiger sind als die 
nach dem Irak-krieg 1991 internationaler 
kontrolle unterworfenen truppen Saddam 
husseins. 

Zudem ist zu bedenken, dass ernst- 
zunehmende Zwangsmassnahmen eine 
gefährliche eskalation der Nuklearkrise 
provozieren könnten. So würde Iran mögli-
cherweise den Npt aufkündigen und sämt-
liche Inspektoren ausser landes weisen, 
den schwelenden bürgerkrieg im Irak schü-
ren oder die unterstützung terroristischer 
Gruppierungen ausbauen. Nach meinung 
von experten könnte teheran zudem mit 
einer blockierung der Strasse von hormuz 
den Ölpreis auf über 100 dollar pro barrel 
hochschnellen lassen. 

Gespräche zwischen Washington 
und Teheran?
Sollte die Islamische republik tatsächlich 
gezielt auf eine eigene atombombe hin-
arbeiten, so wird sie selbst mit einer kom-
bination von Zuckerbrot und peitsche nur 
schwer davon abzubringen sein. teherans 
Schritt zur Nuklearmacht wäre in vitalen 
aussen- und sicherheitspolitischen Inte-
ressen begründet und damit von aussen 
kaum beeinflussbar. Neben dem Streben 
nach einer regionalen Vormachtstellung 
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2003 ihren Comprehensive Dialogue und 
wenig später auch den menschenrechts-
dialog mit Iran als reaktion auf den eska-
lierenden atomstreit. das Nuklearproblem 
suchten die eu-3 aber weiterhin auf diplo-
matischem Weg mit direkten Gesprächen 
zu lösen. auch wenn die bush administra-
tion von beginn an einer Isolierungs- und 
Sanktionspolitik das Wort redete, liess sie 
die europäer zu einer Zeit gewähren, da sie 
bereits im Irak stark gefordert war. 

doch die Verhandlungen mit teheran zei-
tigten nur magere resultate. die iranische 
regierung akzeptierte zwar eine temporä-
re aussetzung ihrer urananreicherung als 
vertrauensbildende massnahme. Jedoch 
lehnte sie im august 2005 einen europä-
ischen Vorschlag ab, der im Gegenzug für 
einen längerfristigen iranischen Verzicht 
auf urananreicherung eine verstärkte wirt-
schaftliche, technologische und politische 
kooperation mit der eu vorsah. Stattdessen 
nahm sie im Januar 2006 ihre anreiche-
rungsaktivitäten wieder auf und liess der 
Iaeo keine andere Wahl, als den fall dem 
uno-Sicherheitsrat zu übergeben. ein im 
Juni 2006 zusammen mit den uSa, russ-
land und china (eu-3 plus 3) unterbreites 
Vorschlagspaket blieb ebenso erfolglos. 
Weder anreize wie ein möglicher Wto- 
beitritt und eine Zusammenarbeit im  
bereich der zivilen Nukleartechnologie 
noch Sanktionsdrohungen des Sicherheits-
rates im falle iranischer Nichtkooperation 
vermochten teheran dazu zu bewegen, 
die urananreicherung erneut auszuset-
zen. Nach einem weiteren unergiebigen 
Vermittlungsversuch im September 2006 
konnten die europäer nur noch das vorläu-
fige Scheitern ihrer diplomatischen bemü-
hungen konstatieren. 

 21. oktober 2003: Im «teheran abkommen» mit den eu-3 verzichtet  
Iran temporär auf urananreicherung

  26. November 2004: Im «paris abkommen» verpflichtet sich Iran, auch die urankonversion 
(Vorstufe zur anreicherung) auszusetzen

 7. august 2005: Iran lehnt einen europäischen entwurf für ein langzeitabkommen ab und 
nimmt die urankonversion wieder auf

 herbst 2005: Vorschläge moskaus für ein russisch-iranisches Joint Venture zur 
anreicherung in russland  

 9. Januar 2006: Iran nimmt urananreicherung wieder auf
 4. februar 2006: die Iaeo schaltet den uno-Sicherheitsrat ein
 6. Juni 2006: eu-3 plus 3 unterbreiten anreizpaket
 31. Juli 2006: Sicherheitsratsresolution 1696 fordert Iran ultimativ zur einstellung aller 

anreicherungsbezogenen aktivitäten auf und droht mit Sanktionen
 22. august 2006: antwort Irans: bereitschaft zu Verhandlungen, aber lehnt 

Vorbedingungen ab
 6. oktober 2006: eu-3 plus 3 einigen sich, im Sicherheitsrat beratungen über Sanktionen 

aufzunehmen

Chronologie der Verhandlungen 
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ist die politik Irans auch von einem Gefühl 
der strategischen Isolation geprägt. heute 
sieht sich teheran nicht nur als teil einer 
«achse des bösen» gebrandmarkt und von 
amerikanischen truppen und Verbünde-
ten eingekreist, sondern hat mit pakistan, 
Indien und Israel auch drei atommächte 
in seiner erweiterten Nachbarschaft. War 
die Strategie einer autonomen Verteidi-
gungsfähigkeit leitgedanke iranischer Si-
cherheitspolitik seit der westlichen unter-
stützung bagdads im Iran-Irak krieg in den 
1980er Jahren, so hat aus Sicht teherans die 
Notwendigkeit maximierter abschreckung 
in den letzten Jahren weiter zugenommen.

fortschritte in der bewältigung der Nuk-
learkrise wären allenfalls dann möglich, 
wenn die Sicherheitsbedürfnisse wie auch 
die regionalen ordnungsvorstellungen 
Irans in die weiteren Gespräche einbezo-
gen würden. dies wiederum erfordert eine 
aktive teilnahme der uSa an den Verhand-
lungen. die erfolglosen diplomatischen 
bemühungen der eu-3 haben gezeigt, dass 
der Westen ohne einbezug Washingtons 
die zentralen Interessen teherans letztlich 
nicht garantieren kann und europa mit 
seiner politik wirtschaftlicher anreize allein 
wenig auszurichten vermag. direkte ameri-
kanisch-iranische Gespräche würden aber 
eine entideologisierung der bilateralen 
Nichtbeziehungen bedingen, die auf bei-
den Seiten so schnell nicht zu erwarten ist. 
die andeutung der administration bush im 
mai 2006, dass sie sich unter umständen an  
der diplomatie der europäer beteiligen  
würde, kann sich mittelfristig als Zäsur 
in der amerikanischen Iranpolitik erwei-

sen, darf aber vorerst nicht überbewertet 
werden. Innenpolitische rückendeckung 
für einen kurswechsel zu finden, ist in 
Washington ebenso schwierig wie in Iran, 
wo präsident ahmadinejad anti-amerika-
nismus und antisemitismus zur legitima-
tionsgrundlage seiner politik gemacht hat.

Sollte trotzdem eine auf gemeinsamen In-
teressen basierende annäherung gelingen, 
so wird eine nachhaltige entschärfung der 
Nuklearkrise nur möglich sein, wenn der 
Westen parallel dazu vermehrte anstren-
gungen unternimmt, den konflikt zwischen 
Israel und den palästinensern zu lösen. da 
die zahlreichen krisen im Nahen und mitt-
leren osten heute interdependenter denn 
je sind, dürfte nur eine umfassende regio-
nale Stabilisierung die Voraussetzung für 
eine grundsätzliche Neubestimmung der 
Interessen teherans bieten. Von einer sol-
chen konstellation kann aber heute noch 
keine rede sein. 

Die Bedeutung für die Schweiz
die Schweiz hat aus denselben sicherheits- 
und energiepolitischen überlegungen wie 
die übrigen westlichen Staaten grosses Inte-
resse daran, dass eine iranische atomwaffe 
verhindert und die Nuklearkrise friedlich ge-
löst werden kann. dabei verfolgt sie analog 
zur eu eine politik der einbindung gegenü-
ber Iran und hat sich in der atomfrage für 
den diplomatischen Weg ausgesprochen. Im 
unterschied zu brüssel hat bern die bilate-
ralen beziehungen mit teheran in den letz-
ten Jahren jedoch nicht reduziert, sondern 
intensiviert und beispielsweise auch den 
menschenrechtsdialog nicht unterbrochen. 

Im Zusammenhang mit dem atomdisput 
stehen für die Schweiz zwei fragen im  
Zentrum. erstens wird sie bei allfälligen 
Wirtschaftssanktionen über ihre teilnah-
me zu entscheiden haben. Während die 
Schweiz nichtmilitärische uno-Zwangs-
massnahmen automatisch mitträgt, 
müsste sie im falle von Sanktionen ein-
zelner Staaten oder Staatengruppen aus-
serhalb des völkerrechtlichen rahmens 
konkret ihre Interessen abwägen, unter be-
achtung ihrer Neutralitätspolitik und des 
kriegsmaterialgesetzes. einerseits stellt 
Iran heute einen regional bedeutsamen 
und stark wachsenden absatzmarkt für die 
Schweizer Wirtschaft dar, insbesondere für 
die maschinen- und die pharmaindustrie. 
andererseits ist damit zu rechnen, dass 
vor allem die uSa auf eine teilnahme an 
Sanktionen drängen werden. bereits haben 
mehrere Schweizer banken ihre Geschäfts-
beziehungen mit Iran eingestellt. Sollten 
sich die uSa und die eu auf gemeinsame 
Sanktionen einigen, wird die Schweiz kaum 
abseits stehen können. 

Zweitens ist zu klären, inwiefern ein eigener 
schweizerischer beitrag zur lösung des Nuk-
learkonflikts, wie er in der Öffentlichkeit 
gelegentlich diskutiert wird, wünsch- und 
realisierbar wäre. als Schutzmacht der uSa 
in Iran fungiert die Schweiz als kommuni-
kationskanal zwischen Washington und te-
heran. die mit dieser dienstleistungsfunk-
tion verbundene Vertrauensstellung kann 
durchaus eine chance darstellen, zwischen 
den zwei verfeindeten parteien brücken zu 
bauen. falls von beiden Seiten gewünscht, 
könnte die Schweiz gegebenenfalls als 
fazilitator aktiv werden und damit einen 
beitrag an einen amerikanisch-iranischen 
dialog und ausgleich leisten. Jedoch stellt 
die krise um das iranische atomprogramm 
angesichts der komplexität und enormen 
sicherheitspolitischen bedeutung der ma-
terie sowie der zunehmenden Verhärtung 
der fronten einen steinigen boden für 
unilaterale diplomatische aktivitäten dar. 
deshalb sollte die Schweiz Vermittlungs-
versuche nur anstreben, wenn sie damit 
nicht Gefahr läuft, instrumentalisiert zu 
werden oder laufende bemühungen der 
internationalen Staatengemeinschaft zu 
konkurrieren. 
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Iran und seine Nachbarn
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