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Schweizer europapolitik: wie 
tragfähig iSt der BilateraliSmuS?
die bilateralen abkommen der Schweiz mit der eu haben den handlungsdruck für die 
Schweizer europapolitik vorerst reduziert. der eu-Beitritt ist heute keine wirtschaftsfrage 
mehr. die längerfristige tragfähigkeit und zweckmässigkeit des Bilateralismus bleiben 
aber ungewiss. die Souveränitätsbilanz droht zunehmend negativ auszufallen. auch ist der 
bilaterale weg innen- und aussenpolitisch verwundbar. die doppelstrategie der selektiven 
zusammenarbeit und bewusster Nischenpolitiken im finanz- und Steuersektor und in der 
aussenpolitik stösst in der eu bisweilen auf kritik. 

Pressekonferenz von Aussenministerin Calmy-Rey und Kommissionspräsident Barroso in Brüssel, 2. 10. 2007

der Bilateralismus als leitlinie der Schweizer 
europapolitik geniesst seit Jahren grossen 
innenpolitischen rückhalt. war er nach der 
negativen ewr-abstimmung 1992 zunächst 
als Behelfslösung gedacht, so gilt er heute 
weithin als valable alternative zur eu-mit-
gliedschaft. der zugang zum europäischen 
markt als traditionelles kernziel der Schwei-
zer europapolitik ist mit den bilateralen 
abkommen weitgehend gewährleistet. ent- 
sprechend ist der eu-Beitritt heute keine 
wirtschaftsfrage mehr. gleichzeitig ermög- 
licht die eu-Nichtmitgliedschaft der Schweiz 
in der aussenpolitik eine Nischenstrategie, 
die etwa in einer bewusst eigenständigen 
Nahostpolitik zum tragen kommt. 

die europapolitische diskussion ist heute 
nicht mehr durch die grundsatzfrage der 
strategischen positionierung der Schweiz in 
europa, sondern durch taktische fragen der 
konsolidierung des Bilateralismus geprägt. 
auffällig ist, dass in den aktuellen debatten 
das in den 1990er Jahre dominierende kon-
zept der «eurokompatibilität» immer mehr 
durch die idee der «eurokompetitivität» er-

gänzt wird. in Bereichen wie dem aussen-
handel, der währungspolitik, dem Steuer-
system oder dem finanzsektor grenzt sich 
die Schweiz im Sinne eines Standortwett-
bewerbs bewusst von der eu ab. gleichzei-
tig preist der Bundesrat den Bilateralismus 
als grundlegendes alternativmodell zur 
eu-mitgliedschaft auch für andere Staaten. 
aufrufe schweizerischer entscheidträger an 
die eu, sich zu «verschweizern» und ihren 
Bürgern mehr partizipationsmöglichkeiten 
zu verschaffen, sind Beleg für die gegenwär-
tige europapolitische zuversicht. allerdings 
bleibt vorerst offen, ob der bilaterale weg 
auch längerfristig tragfähig ist und schwei-
zerischen interessen entspricht.

Europastrategien
das Verhältnis der Schweiz zum euro- 
päischen integrationsprozess ist seit fünf 
Jahrzehnten eine Schlüsselfrage der schwei-
zerischen aussenpolitik. dabei hat die 
Schweiz die europafrage stets primär unter 
wirtschaftlichen gesichtspunkten betrach-
tet. zwar hat sie die Bedeutung der euro-
päischen einigung für die Befriedung und 

Sicherheit des kontinents stets gewürdigt. 
einen einfluss auf ihre europapolitik hatte di-
ese dimension aber nur begrenzt. Vielmehr 
haben der jeweilige von europa ausgehende 
wirtschaftliche handlungsdruck und die 
direkte demokratie den europapolitischen 
kurs der Schweiz entscheidend geprägt.
 
in einer ersten phase der europapolitik 
zwischen 1957 und 1971 war der externe 
handlungsdruck gross. ein Beitritt zur euro-
päischen wirtschaftsgemeinschaft (ewg) 
wurde zwar ausgeschlossen, da die Schweiz 
nach dem zweiten weltkrieg wirtschaftlich 
prosperierte, einer rigiden Neutralitätspo-
litik verpflichtet war und eine supranatio-
nale integration ablehnte. das Bestreben, 
die durch die Nichtmitgliedschaft verur- 
sachte handelspolitische Benachteiligung 
zu beseitigen, veranlasste den Bundesrat 
aber dazu, mit anderen Nicht-ewg-Staa-
ten 1960 die industriefreihandelszone efta 
zu gründen. zudem verhandelte er mit der 
ewg zwischen 1961 und 1963 über eine  
assoziierung, was aber scheiterte und ihm 
den Vorwurf des rosinenpickens einbrachte.

erst 1972 gelang es der Schweiz, durch ein 
bilaterales freihandelsabkommen mit der 
ewg die zolldiskriminierung bei industrie-
gütern zu überwinden. damit begann eine 
zweite phase der europapolitik, die bis 1987 
dauerte und aufgrund des geringen hand-
lungsdrucks als zeit der «goldenen Jahre» 
bezeichnet worden ist. die dritte phase 
zwischen 1988 und 1992 war durch die 
hektische Suche nach einer angemessenen 
antwort auf die sich abzeichnende Vertie-
fung und erweiterung des europäischen in-
tegrationsprozesses geprägt. während der 
Bundesrat in seinem ersten integrations-
bericht 1988 einen kurswechsel noch ver-
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warf, trat er kurz darauf in Verhandlungen 
über einen europäischen wirtschaftsraum. 
Nachdem sich dieses multilaterale modell, 
das eine assoziierung der efta-Staaten mit 
dem eu-Binnenmarkt vorsah, aufgrund feh-
lender mitentscheidungsrechte als wenig 
befriedigend erwies, folgte der Bundesrat 
den anderen Neutralen Österreich, Schwe-
den und finnland und reichte ein eu-Bei-
trittsgesuch ein. die Überlagerung der ewr-
abstimmung vom 6. dezember 1992 mit 
einer Beitrittsdebatte war ein wesentlicher 
grund dafür, dass das Vorhaben trotz kom-
fortabler mehrheit im parlament mit 50,3% 
Nein-Stimmen an der urne scheiterte.

Bilaterale I und II
die vierte, bis heute andauernde phase der 
Schweizer europapolitik ist durch den aus-
bau der 1972 begonnenen politik des sek-
toriellen Bilateralismus gekennzeichnet. 
die zwischen 1994 und 1999 ausgehandel-
ten Bilateralen i zielen mit ausnahme des 
forschungsabkommens auf einen verbes-
serten zugang der Schweiz zum eu-Bin-
nenmarkt. interessant ist dabei, dass die 
personenfreizügigkeit, die heute von der 
schweizerischen wirtschaft als kernstück 
des Bilateralismus bezeichnet wird, von der 
eu eingebracht wurde und sich als schwie-
rigstes Verhandlungsdossier erwies.
 
die zwischen 2002 und 2004 ausgehan-
delten Bilateralen ii berücksichtigen zwar 
weitere wirtschaftsinteressen, gehen aber 
thematisch darüber hinaus. insbesondere 
beteiligt sich die Schweiz mit den Schen-
gen/dublin-assoziierungsabkommen am 
abbau der personenkontrollen in europa 
und der damit zusammenhängenden eu-
zusammenarbeit im Bereich der inneren 
Sicherheit und der asylpolitik. die stra-

tegische Bedeutung der Bilateralen ii für 
die Schweizer wirtschaft liegt darin, dass 
das Bankgeheimnis sowohl in den von der 
eu eingebrachten zinsbesteuerungs- und 
Betrugsbekämpfungsdossiers als auch 
im von der Schweiz gewünschten Schen-
gen-abkommen verteidigt werden konnte.  
allerdings haben die partikularinteressen 
der Banken und deren widerstand gegen 
eu-recht in Bereichen wie der geldwä-
scherei auch dazu beigetragen, dass die 
Verhandlungen über ein dienstleistungs-
abkommen abgebrochen wurden – zum 
leidwesen etwa der Versicherungen.

Stand heute
das heutige bilaterale Vertragswerk mit 
seinen 20 haupt- und rund 100 Sekun-
därabkommen hat den wirtschaftlichen 
handlungsdruck für die Schweiz stark re-
duziert. der zugang zum Binnenmarkt ist 
zwar nicht vollständig gewährleistet, doch 
ermöglicht der Bilateralismus der Schweiz 
eine Selektivität in der zusammenarbeit 
mit der eu, die bisher auch die fortfüh-
rung von eigenständigen positionen in für 
sie wichtigen wirtschaftlichen Bereichen 
und in der aussenpolitik erlaubt hat. da es 
sich bei den bilateralen Verträgen um klas-
sische zwischenstaatliche Verträge handelt, 
vermochte die Schweiz auch ihre institutio-
nelle unabhängigkeit zu wahren. 

im europabericht 2006 beschloss der Bun-
desrat nach einer nüchternen europapoli-
tischen Bestandesaufnahme, das sistierte 
Beitrittsgesuch zwar nicht zurückzuziehen, 
den eu-Beitritt aber nur noch als «längerfri-
stige option» statt als «strategisches ziel» 
zu betrachten. gleichzeitig argumentierte 
er, dass sich die Schweiz in den 1990er Jah-
ren zu sehr auf die frage der institutionellen 

zugehörigkeit zur eu konzentriert und eine 
diskussion des bestmöglichen Vorgehens 
zur «wahrung der landesinteressen» ver-
nachlässigt habe. damit machte er erst-
mals deutlich, dass für die Schweiz eine eu-
mitgliedschaft mittelfristig nicht in frage 
kommt. 

erste priorität in der europapolitik des Bun-
desrats kommt heute der effizienten umset-
zung der bestehenden Verträge zu. einzelne 
abkommen wie Schengen müssen noch in 
kraft gesetzt werden, andere sind immer 
wieder anzupassen (ausweitung der perso-
nenfreizügigkeit) oder zu erneuern (Betei-
ligung an eu-programmen wie forschung 
oder filmförderung). darüber hinaus möch-
te die Schweiz den Bilateralismus aber auch 
ausweiten, wobei die im märz 2008 vom 
Bundesrat identifizierten sieben neuen dos-
siers den wunsch nach einer zusammenar-
beit mit der eu in einem immer breiteren 
themenspektrum manifestieren. 

Bemerkenswert ist, dass die Schweiz erst-
mals auch abkommen im Bereich der eu-
aussensicherheitspolitik (2. Säule) anstrebt. 
So soll eine administrative Vereinbarung 
mit der europäischen Verteidigungsagentur 
die teilnahme an der eu-rüstungskoopera-
tion ermöglichen. auch soll ein rahmenab-
kommen die administrativen modalitäten 
bei einer Beteiligung der Schweiz an zivilen 
und militärischen friedensmissionen im 
kontext der europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (eSVp) verringern. al-
lerdings dürfte die schweizerische Bereit-
schaft zur aussensicherheitspolitischen zu-
sammenarbeit mit der eu auch in zukunft 
geringer sein, als dies in der inneren Sicher-
heit und mehr noch im wirtschaftsbereich 
der fall ist. während das VBS aus innenpo-
litischen gründen vor einer klaren koope-
rationsstrategie mit der eu zurückschreckt, 
kommt im eda der wunsch nach einer aus-
senpolitischen Nischenpolitik hinzu.

Souveränitätsbilanz
auch wenn der Bilateralismus der Schweiz 
heute unbestreitbare Vorteile bringt, kann 
seine längerfristige tragfähigkeit und 
zweckmässigkeit keineswegs als gegeben 
erachtet werden. fragezeichen ergeben sich 
insbesondere bezüglich der Souveränitätsbi-
lanz und der innen- und aussenpolitischen 
Verwundbarkeiten des bilateralen wegs.

Staatspolitisch betrachtet droht die Sou-
veränitätsbilanz der Schweizer europapo-
litik zunehmend negativ auszufallen. ange-
sichts ihrer wirtschaftlichen abhängigkeit 
vom Binnenmarkt sieht sich die Schweiz 
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aus gründen der wettbewerbsfähigkeit 
seit zwei Jahrzehnten gezwungen, ihr recht 
immer mehr an das gemeinschaftsrecht 
anzupassen, ohne bei dessen entwicklung 
mitentscheiden zu können. der «autonome 
Nachvollzug», d.h. die einseitige anpassung 
an die eu-gesetzgebung ohne vertragliche 
Basis, lässt sich zwar nicht quantifizieren, hat 
aber beträchtliche ausmasse angenommen. 
auch mit den bilateralen abkommen über-
nimmt die Schweiz immer mehr gemein-
schaftsrecht. obschon die meisten abkom-
men statischer Natur sind, ist der Bundesrat 
faktisch häufig gezwungen, neue eu-rege-
lungen zu übernehmen, um den Vollzug des 
betroffenen abkommens nicht zu gefährden. 
generell zeigt sich die eu immer weniger be-
reit, mit drittstaaten über Sonderlösungen 
in themenbereichen zu verhandeln, für die 
sie in aufwändigen Verfahren für alle 27 
mitgliedstaaten akzeptable regelungen er-
arbeitet hat. auch Schweizer Bemühungen, 
Verhandlungslösungen durch die gegensei-
tige anerkennung der gleichwertigkeit der 
jeweiligen gesetzgebung zu erzielen, stos-
sen in Brüssel vielfach auf widerstand.

entgegen der verbreiteten Selbstbestim-
mungsrhetorik haben die faktischen Sach-
zwänge in der Schweizer europapolitik 
zugenommen. lehnt die Schweiz die wei-
terführung der personenfreizügigkeit ab, 
werden auch die anderen abkommen der 
Bilateralen i hinfällig. eine ablehnung der 
ausdehnung der personenfreizügigkeit auf 
Bulgarien und rumänien könnte die eu 
ebenfalls nicht hinnehmen, weshalb zwei 
separate abstimmungen zu diesen themen 
der Bevölkerung mehr entscheidungssou-
veränität zusprechen würden als de facto 
vorhanden ist. Neues Schengen-recht (seit 
2004 ca. 50 rechtsakte zu themen wie  
biometrische pässe und eu-grenzschutz- 
agentur) muss die Schweiz übernehmen, da 
sonst die auflösung des abkommens droht. 
der kohäsionsbeitrag der Schweiz zur  
unterstützung der eu-Staaten osteuropas 
wurde von Brüssel als gegenzug für die pri-
vilegierten Beziehungen schlicht erwartet. 
und wenn die Schweiz dereinst den Steuer-
streit mit «autonomen» massnahmen ent-
schärfen sollte, wird sie kaum kaschieren 
können, wie begrenzt ihr handlungsspiel-
raum faktisch war.

unzweifelhaft hätte die Schweiz auch als 
eu-mitglied nur begrenzten einfluss auf die 
entwicklung des gemeinschaftsrechts. aller-
dings ist zu bedenken, dass kleinstaaten in 
der eu dank der Bildung von allianzen und 
dem einstimmigkeitsprinzip in wichtigen 
Sachbereichen eine gestaltungsmacht ha-

ben, die häufig über ihr eigentliches gewicht 
hinausgeht. ab welchem punkt diese ge-
staltungsmacht für die Schweiz durch eine 
geteilte Souveränität im eu-rahmen grösser 
wäre, bleibt letztlich ermessenssache. 

Verwundbarkeit des Bilateralismus
innenpolitisch ist der Bilateralismus vor 
allem aufgrund der direkten demokratie un-
wägbarkeiten ausgesetzt. abstimmungen 
zur ausdehnung der personenfreizügigkeit 
werden immer wieder mit emotionalen de-
batten verbunden sein. in zeiten höherer ar-
beitslosigkeit könnte der starke anstieg aus-
ländischer arbeitskräfte die europaskepsis 
in der Schweiz schüren. auch der anvisierte 
agrarfreihandel mit der eu könnte neue ab-
wehrreflexe gegenüber europa auslösen.

gleichzeitig hängt die fortführung des Bi-
lateralismus auch von der wohlwollenden 
haltung Brüssels ab. die eu hat den bilate-
ralen weg bisher in der erwartung unter-
stützt, dass er die Schweiz näher an einen 
Beitritt heranführt. da das gegenteil ein-
getreten ist, könnte ihre konzessionsbe-
reitschaft künftig abnehmen. insbesondere 
einige neue eu-mitgliedstaaten, denen zur 
erlangung der Beitrittsfähigkeit viel abver-
langt worden ist und die zur Schweiz we-
niger intensive Beziehungen haben als die 
westeuropäischen eu-gründerstaaten, ste-
hen dem schweizerischen Sonderweg eher 
skeptisch gegenüber.

mit ihrer teilweise harschen rhetorik und 
der konsequent rechtlichen argumentation 
im Steuerstreit hat die Schweiz an Verständ-
nis für den von ihr in Brüssel häufig ins feld 
geführten Sonderfall eingebüsst. So kriti-
siert etwa die kommission auf ihrer web-
seite zur Schweizpolitik der eu, dass Bern 
privilegierten zugang zum Binnenmarkt be-
anspruche, parallel aber die eu schädigende 
Nischenpolitiken wie die Steuerregime fort-
führen und sich die komparativen Vorteile 
der Nichtmitgliedschaft sichern wolle, was 
politisch kaum akzeptabel sei. auch wenn 
die eu vielstimmig ist und sowohl kom-
missionspräsident Barroso als auch eine 
– schwer abzuschätzende – anzahl mit-
gliedstaaten der Schweiz durchaus wohlge-
sonnen sind, scheint der anpassungsdruck 
der eu auf die Schweiz mit zunehmender 
intensität des Bilateralismus zu steigen. 

um die Vorausschaubarkeit und rechts-
sicherheit des Bilateralismus zu erhöhen 
und negative rückwirkungen themenspe-
zifischer Streitpunkte besser auffangen zu 
können, hat die Schweiz der eu ein poli-
tisches rahmenabkommen vorgeschlagen. 

damit sollen eine politische gesamtkoordi-
nation der heute schwerfällig verwalteten 
abkommen und effizientere entscheid-
mechanismen ermöglicht werden. zudem 
könnte aus Sicht der Schweiz in einem sol-
chen rahmen ein politischer dialog institu-
tionalisiert werden, in dem gemeinsame in-
ternationale herausforderungen diskutiert 
und die jeweiligen positionen in uNo- und 
wto-fragen erläutert werden. die eu hat 
sich gegenüber dieser idee bisher reserviert 
gezeigt. für sie wäre ein solcher rahmen 
dann interessant, wenn er eine standardi-
sierte schweizerische Übernahme neuer 
eu-regelungen in den bestehenden ab-
kommen mit sich bringen würde. auch die 
idee eines politischen dialogs stösst auf un-
terschiedliche reaktionen in Brüssel, wobei 
einige Skeptiker auf die aussenpolitischen 
alleingänge der Schweiz verweisen.

Fazit
Verdeckt von vielen technischen ausfüh-
rungen findet sich im europabericht 2006 die 
zentrale feststellung, dass die erfolgreiche 
weiterführung des Bilateralismus vom grad 
der mitentscheidung in den Beziehungen 
zur eu und der handlungsspielräume für 
eigene politiken, von der aussenpolitischen 
machbarkeit und von den wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen abhängt. 

da all diese aspekt einem ständigen wandel 
unterworfen sind, ist eine kontinuierliche po-
litische debatte über die tragfähigkeit und 
zweckmässigkeit des Bilateralismus unab-
dingbar. Bereits heute ist die  Souveränitäts-
bilanz zwiespältig. auch die aussenpolitische 
machbarkeit ist vor dem hintergrund wach-
sender kritik in Brüssel an der Schweizer ab-
grenzungspolitik etwa in finanz- und Steu-
erfragen keineswegs gesichert. Sollten sich 
diese Nischen dereinst als nicht mehr prak-
tikabel erweisen, dürfte die eu-Beitrittsfrage 
neue dynamik gewinnen. Selbst wenn der 
wirtschaftliche handlungsdruck gering blei-
ben sollte, wird die frage der strategischen 
positionierung der Schweiz in europa immer 
wieder neu zu stellen sein. da immer mehr 
herausforderungen nur noch in einem euro- 
päischen kooperationsrahmen zu bewäl-
tigen sind, könnte das abseitsstehen der 
Schweiz von den eu-institutionen und ihr 
geringes engagement in politikbereichen 
wie der eu-aussensicherheitspolitik eine  
effektive interessenwahrung längerfristig 
zunehmend erschweren.
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