
18 Mittwoch, 9. Juni 2021Meinung & Debatte

UND
SCHWEIZERISCHES HANDELSBLATT

Gegründet 1780
Der Zürcher Zeitung 242. Jahrgang

REDAKTION
Chefredaktor: Eric Gujer (eg.).

Stellvertreter: Daniel Wechlin (daw.), Nicole Anliker (ann.),
Carola Ettenreich (cet.), Tom Schneider (sct.).

Tagesleitung: Christoph Fisch (cf.), Benno Mattli (bem.),
Christian Steiner (cts.), Yannick Nock (yno.).

International: Peter Rásonyi (pra.), Andreas Rüesch (A. R.),
Werner J. Marti (wjm.), Andrea Spalinger (spl.), Andreas Ernst
(ahn.), Beat Bumbacher (bbu.), Meret Baumann (bam.), Patrick
Zoll (paz.), Elena Panagiotidis (ela.), Dominique Burckhardt (dbu.),
Fabian Urech (urf.), Judith Kormann (jkr.), Ulrich von Schwerin
(uvs.), Julia Monn (jum.), Katrin Büchenbacher (k.b.).

Meinung & Debatte: Martin Senti (se.), Andreas Breitenstein
(A. Bn.), Claudia Schwartz (ces.).

Schweiz: Christina Neuhaus (cn.), Erich Aschwanden (ase.),
Daniel Gerny (dgy.), Frank Sieber (fsr.), Marc Tribelhorn (tri.),
Michele Coviello (cov.), Simon Hehli (hhs.), Angelika Hardegger
(haa.), Tobias Gafafer (gaf.), David Vonplon (dvp.), Gian Andrea
Marti (gam.), Andri Rostetter (art.).
Bundeshaus: Fabian Schäfer (fab.), Christof Forster (For.),
Larissa Rhyn (ryn.), Georg Häsler Sansano (geo.).
Bundesgericht: Kathrin Alder (ald.).
Westschweiz: Antonio Fumagalli (fum.).

Zürich: Daniel Fritzsche (dfr.), Fabian Baumgartner (fbi.),
Dorothee Vögeli (vö.), Stefan Hotz (sho.), Adi Kälin (ak.), Katja
Baigger (bai.), Jan Hudec (jhu.), Florian Schoop (scf.), Claudia Rey
(clr.), Raffaela Angstmann (ran.), Michael von Ledebur (mvl.), Lena
Schenkel (len.), Nils Pfändler (nil.), Linda Koponen (lkp.).

Wirtschaft: Chanchal Biswas (bis.), Peter A. Fischer (pfi.),
Dieter Bachmann (dba.), Alexandra Stühff (alx.), Ermes Gallarotti
(ti.), Thomas Fuster (tf.), Christin Severin (sev.), Nicole Rütti Ruzicic
(nrü.), Andrea Martel Fus (am.), Thomas Schürpf (tsf.), Christoph
Eisenring (cei.), Gerald Hosp (gho.), Matthias Benz (mbe.), Giorgio
V. Müller (gvm.), Zoé Inés Baches Kunz (Z. B.), Hansueli Schöchli
(hus.), Martin Lanz (mla.), Natalie Gratwohl (ng.), Dominik Feldges
(df.), André Müller (amü.), Stefan Häberli (hat.), Jann Lienhart (jal.),
Lorenz Honegger (lho.).
Börse: Michael Ferber (feb.), Andreas Uhlig (Ug.), Werner
Grundlehner (gru.), Michael Schäfer (msf.), Patrick Herger (prh.).
Asien: Matthias Kamp (mka.).

Wissenschaft, Technologie und Mobilität: Christiane Hanna
Henkel (C. H.), Christian Speicher (Spe.), Alan Niederer (ni.),
Stephanie Kusma (kus.), Lena Stallmach (lsl.), Helga Rietz (rtz.),
Herbert Schmidt (hdt.), Lukas Mäder (mdr.), Ruth Fulterer (ful.),
Gioia da Silva (gds.).

Feuilleton: René Scheu (rs.), Roman Bucheli (rbl.), Thomas Ribi
(rib.), Ueli Bernays (ubs.), Philipp Meier (phi.), Urs Bühler (urs.),
Claudia Mäder (cmd.), Lucien Scherrer (lsc.), Christian Wildhagen
(wdh.), Manuel Müller (mml.), Sabine von Fischer (svf.).

Sport: Elmar Wagner (wag.), Philipp Bärtsch (phb.), Andreas Kopp
(ako.), Benjamin Steffen (bsn.), Daniel Germann (gen.), Peter
B. Birrer (bir.), Nicola Berger (nbr.), Stefan Osterhaus (sos.),
Ulrich Pickel (pic.), Christof Krapf (krp.).

Wochenende/Gesellschaft/Reisen: Daniel Wechlin (daw.),
Birgit Schmid (bgs.), Michael Schilliger (msl.), Susanna Müller (sm.).

Reporter: Marcel Gyr (-yr.), Anja Jardine (jar.), Martin
Beglinger (beg.).

Nachrichten: Janique Weder (wej.), Kathrin Klette (kkl.), Tobias
Sedlmaier (tsm.), Esther Rüdiger (eru.), Esther Widmann (wde.),
Nadine Brügger (nad.), Franco Arnold (fra.).

Social Media: Reto Stauffacher (rst.), Gabriela Dettwiler (gad.),
Philipp Gollmer (phg.).

Podcast: David Vogel (dv.), Benedikt Hofer (bho.), Nadine Landert
(lna.), Olga Scheer (ola.).

Audience Management: Dominik Batz (btz.), Rafael
Schwab (raf.), Jonas Holenstein (jho.).

Visuals & Editorial Tech: Barnaby Skinner (bsk.), Kaspar Manz
(xeo.), Alexandra Kohler (ako.), Christian Kleeb (cke.), Anja Lemcke
(lea.), Eugen Fleckenstein (efl.), Joana Kelén (jok.), Manuel Roth
(mrt.), Philip Küng (phk.), Nikolai Thelitz (nth.), Jonas Oesch (joe.),
Florian Seliger (fsl.), Adina Renner (adi.).

Video/TV: Markus Stein (sma.), Andrea Hauner (hwa.), Jürg
Walch (jwa.), Karin Moser (mok.), Conradin Zellweger (czw.),
David Hess (dhe.), Jasmine Rüegg (jmr.), Laurence Kaufmann (lkm.),
Jil Antener (jil.).

Produktionsredaktion: Benno Mattli (bem.), Caspar Hesse (cah.),
Manuela Kessler (mak.), Lucie Paška (lpa.), Roland Tellenbach (rol.),
Stefan Reis Schweizer (srs.), Robin Schwarzenbach (R. Sc.),
Bodo Lamparsky (la.), Lukas Leuzinger (lkz.), Philipp Hufschmid
(phh.), Yvonne Eckert (yve.), Benno Brunner (bbr.), Ilda Özalp (ilö.),
Claudia Baer (cb.).

Art Director: Reto Althaus (ral.).
Bildredaktion: Gilles Steinmann (gst.), Christian Güntlisberger
(cgü.), Andrea Mittelholzer (and.), Roman Sigrist (rsi.), Reto
Gratwohl (grr.), Verena Tempelmann (vtm.), Nicole Aeby (nae.),
Rahel Arnold (raa.), Martin Berz (brz.), Michael Pfister (mpf.),
Joël Hunn (huj.).
Fotografen: Christoph Ruckstuhl (ruc.), Karin Hofer (hfk.),
Annick Ramp (ara.), Simon Tanner (tan.).
Produktion/Layout: Hansruedi Frei.
Korrektorat: Natascha Fischer.

KORRESPONDENTEN
Paris: Nina Belz (nbe.). London: Benjamin Triebe (bet.), Niklaus
Nuspliger (nn.). Berlin: Marc Felix Serrao (flx.), René Höltschi
(Ht.), Jonas Hermann (jsh.), Hansjörg Friedrich Müller (hmü.),
Anja Stehle (asl.), Christoph Prantner (cpr.), Alexander Kissler (kis.).
Frankfurt: Michael Rasch (ra.). München: Stephanie Lahrtz (slz.).
Rom: Andres Wysling (awy.). Madrid: Ute Müller (utm.). Wien: Ivo
Mijnssen (mij.), Daniel Imwinkelried (imr.). Stockholm: Rudolf
Hermann (ruh.). Brüssel: Christoph G. Schmutz (sco.), Daniel
Steinvorth (DSt.). Moskau: Markus Ackeret (mac.). Dakar: Samuel
Misteli (smi.). Istanbul: Volker Pabst (pab.), Beirut: Christian
Weisflog (ws.). Jerusalem: Inga Rogg (iro.). Tel Aviv: Ulrich
Schmid (U. Sd.). Delhi: Andreas Babst (abb.). Singapur: Manfred
Rist (rt.). Peking: Matthias Müller (Mue.). Taipeh: Matthias
Sander (msa.). Tokio: Martin Kölling (koe.). Sydney: Esther Blank
(esb.). Washington: Peter Winkler (win.). Chicago: David Signer
(dai.). New York: Christof Leisinger (cri.). San Francisco:
Marie-Astrid Langer (lma.). Vancouver: Karl R. Felder (Fdr.).
Salvador da Bahia: Alexander Busch (bu.).

WEITERE REDAKTIONEN
NZZ am Sonntag: Chefredaktorin a.i.: Nicole Althaus (na.).
NZZ Folio: Aline Wanner (awa.), Reto U. Schneider (res.), Flurin
Clalüna (fcl.), Barbara Klingenbacher (bak.).
NZZ Geschichte: Lea Haller (lha.), Daniel Di Falco (ddf.).

DAS UNTERNEHMEN NZZ
Felix Graf (CEO)

Die Neue Zürcher Zeitung AG ist eine 100-prozentige Tochter-
gesellschaft der Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung.
Bekanntgabe von namhaften Beteiligungen nach Art. 322 Abs. 2
StGB: Neue Zürcher Zeitung (Deutschland) GmbH, Berlin; The
Market Media AG, Zürich.

ADRESSEN
Redaktion: Falkenstrasse 11, Postfach, CH-8021 Zürich,
Tel. +41 44 258 11 11, redaktion@nzz.ch, www.nzz.ch
Zuschriften: Falkenstrasse 11, CH-8021 Zürich, leserbriefe@nzz.ch.

Verlag: Falkenstrasse 11, Postfach, CH-8021 Zürich,
Tel. +41 44 258 11 11, verlag@nzz.ch.
Leserservice: Postfach, CH-8021 Zürich, Tel. +41 44 258 10 00,
leserservice@nzz.ch, www.nzz.ch/leserservice.
Inserate: NZZone, Neue Zürcher Zeitung AG,
Falkenstrasse 11, CH-8021 Zürich, Tel. +41 44 258 16 98,
Fax +41 44 258 13 70, inserate@nzz.ch, www.nzzone.ch.
Druck: DZZ Druckzentrum Zürich AG, Bubenbergstrasse 1,
CH-8045 Zürich.

PREISE ABONNEMENTE (inkl. MWSt)

NZZ Print & Digital: 814 Fr. (12 Monate), 74 Fr. (1 Monat).
NZZ Digital Plus: 579 Fr. (12 Monate), 54 Fr. (1 Monat).
NZZ Wochenende Print: 363 Fr. (12 Monate), 33 Fr. (1 Monat).
Freitag und Samstag gedruckt ohne Digital.
NZZ International Print & Digital: 572 € (12 Monate),
52 € (1 Monat). Preise gültig für Deutschland und Österreich,
übrige Auslandpreise auf Anfrage.
NZZ Kombi Print & Digital: 924 Fr. (12 Monate),
84 Fr. (1 Monat). NZZ und NZZ am Sonntag gedruckt inkl. Digital.
NZZ für Studierende: 5 Fr. (1 Monat).
Alle Preise gültig ab 1. 1. 2021.
Die Abonnentenadressen werden, soweit erforderlich und nur
zu diesem Zweck, an die mit der Zustellung betrauten Logistik-
unternehmen übermittelt.

Anzeigen: gemäss Preisliste vom 1. 1. 2021.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwendung der redaktionellen Texte
(insbesondere deren Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung und
Bearbeitung) bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Redaktion.
Ferner ist diese berechtigt, veröffentlichte Beiträge in eigenen gedruckten
und elektronischen Produkten zu verwenden oder eine Nutzung Dritten
zu gestatten. Für jegliche Verwendung von Inseraten ist die Zustimmung
der Geschäftsleitung einzuholen. © Neue Zürcher Zeitung AG
Kartengrundlage: © Openstreetmap, © Maptiler

TRIBÜNE

Stiftungen und NGO
unter Druck
Gastkommentar
von BENNO SCHUBIGER

Selten geschieht es, dass Stiftungen in derselben Session gleich
von zwei Vorstössen des Bundesparlamentes betroffen sind – der
Ständerat behandelt sie in dieser Sommersession: Ein Vorstoss ver-
langt die Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts, ein anderer
dagegen nimmt eine Schwächung der gemeinnützigen Organisa-
tionen in Kauf, zu denen auch Stiftungen zu zählen sind.

Eine parlamentarische Initiative des früheren Berner Stände-
rats Werner Luginbühl (bdp.) listet acht zivil- und steuerrecht-
liche Massnahmen auf, die den Stiftungsplatz aufwerten sollen. Die
ständerätliche Rechtskommission hat sechs davon ausser acht ge-
lassen. Beim jüngsten Kommissionsantrag fehlen leider Vorschläge
für mehr Sichtbarkeit und Transparenz, die von den Stiftungsver-
bänden sehr begrüsst würden: eine regelmässige Datenpublika-
tion sowie eine klare Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde.
Ebenso vermisst man Luginbühls Vorschläge für steuerliche Er-
leichterungen. Die meisten Kantone hatten in der Vernehmlassung
den Verlust von Steuersubstrat bemängelt.

Vom ursprünglichen Anliegen werden dem Ständerat einzig
noch gewisse Vereinfachungen bei geringfügigen Änderungen be-
treffend Zweck bzw. Organisation einer Stiftung beantragt. Inwie-

fern sie bei einer Annahme die Wesenhaftigkeit der schweizeri-
schen Stiftung – dem Inbegriff von Beständigkeit – beeinflussen
werden, wird sich in einigen Jahren zeigen.

Der zweite Vorstoss, eine Motion des Zürcher Ständerats
Ruedi Noser (fdp.), legt den Fokus auf die Überprüfung, ob juris-
tische Personen weiterhin die Befreiung von der direkten Bundes-
steuer verdienen, die ihnen wegen Gemeinnützigkeit gewährt wird,
die sie aber wegen politischer Tätigkeit künftig verlieren könn-
ten. Die entsprechende Regelung ist in einem Kreisschreiben der
Eidg. Steuerverwaltung von 1994 festgehalten: Politische Tätigkeit
schliesst eine Steuerbefreiung aus.

Was aber heisst heute schon «politisch»? In den letzten dreis-
sig Jahren haben sich die Grenzen zwischen Gemeinnützigkeit und
Politik verschoben – als Folge der Veränderungen des Dienstleis-
tungssektors, aber auch aufgrund der stark gewachsenen, vielfälti-
gen Herausforderungen an die Gesellschaft. Auslöser der Motion
war der Umstand, dass sich 2020 etliche als gemeinnützig ein-
gestufte und deshalb steuerbefreite NGO in die nationalen Ab-
stimmungskämpfe um die Konzernverantwortungsinitiative und
das Jagdgesetz eingeschaltet hatten. Der Bundesrat empfiehlt die
Motion zur Ablehnung: «Die Steuerbefreiung ist zu verneinen,
wenn eine Institution politische Ziele verfolgt, nicht aber, wenn
für die Erreichung eines gemeinnützigen Zweckes politische Mit-
tel eingesetzt werden.» Eine Ablehnung wäre auch im Sinne der
steuerbefreiten Förderstiftungen. Den allermeisten von ihnen liegt
«Politisieren» fern. Aber nicht alle ihre Förderentscheide können
in der komplexen Welt von heute ganz apolitisch sein.

Die Debatte wird zusätzlich durch eine weitere Motion des Zür-
cher FDP-Nationalrats Hans-Peter Portmann befeuert: «Keine
öffentlichen Gelder an Projekte von NGO, die sich an politischen
Kampagnen beteiligen». Dieser plakative Titel tönt nach einer
Strafaktion, bei der immerhin die klassischen Förderstiftungen aus
dem Schussfeld wären. Denn sie sind weder auf Subventionen noch
auf Leistungsvereinbarungen der öffentlichen Hand angewiesen.

Benno Schubiger war Gründungspräsident von Swiss Foundations, dem
Verband der Schweizer Förderstiftungen, heute ist er Präsident der Stiftung
Dr. Hans Dietler/Kottmann.

Es wird moniert, dass öffentlich
finanzierte oder steuerbefreite
Stiftungen sich in politischen
Kampagnen engagieren.
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Die Politisierung
der Wirtschaft
In Sachen Sanktionen gegen Weissrusslands Präsident
Lukaschenko steigt auch der Druck auf westliche
Unternehmen, Partei zu ergreifen. Junge Mitarbeiter verlangen
Klartext von ihren Chefs. Gastkommentar von David Bach

Regierungen in Europa und den USA haben nach
der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flug-
zeugs in Minsk und der Verhaftung eines regime-
kritischen Passagiers energische Massnahmen
gegen Weissrussland ergriffen. In der Regel hielten
sich bisher Unternehmen bei solchen Vorfällen be-
deckt. Doch das dürfte immer schwieriger werden,
wie weitere aktuelle Ereignisse zeigen.

Am 26. Mai gaben Total und Chevron unter dem
Beifall von Menschenrechtsgruppen bekannt, dass
sie die Zahlungen ihres Gas-Joint-Venture an My-
anmars staatliche Öl- und Gasgesellschaft, ihren
Geschäftspartner, eingestellt haben. Das Ziel ist,
der Militärjunta des Landes, die ihre gewaltsame
Unterdrückung der prodemokratischen Proteste
ausweitet, den Geldhahn zuzudrehen. Keine politi-
sche Entscheidung in Washington, Paris oder Brüs-
sel hat diesen Schritt veranlasst. Vielmehr ver-
stehen beide Unternehmen, dass Geschäft und
Politik immer schwerer zu trennen sind und dass
es keine Option mehr ist, neutral zu bleiben.

Total und Chevron sind nicht allein. Mehr und
mehr sehen sich Unternehmen und ihre Führungs-
kräfte gezwungen, zu relevanten politischen The-
men Stellung zu beziehen. In den letzten Monaten
haben sich über hundert CEO in den USA öffent-
lich gegen Wahlrechtsbeschränkungen ausgespro-
chen, obwohl republikanische Politiker einigen
Unternehmen, wie Coca-Cola und Delta Airlines,
mit direkten politischen Konsequenzen drohten.

Von Apples Tim Cook, der sich für die Rechte
von Einwanderern einsetzt, bis hin zu Paypals
Dan Schulman, der Investitionen in North Caro-
lina wegen der LGBTQI+-feindlichen Politik des
Gliedstaates storniert hat, haben sich vor allem
Führungskräfte von Technologieunternehmen ins
politische Rampenlicht gestellt. Der Einzelhandel
ist ein weiterer prominenter Sektor. Der CEO von
Dick’s Sporting Goods, Ed Stack, machte Schlag-
zeilen, als er nach einem Schulmassaker Waffen
aus seinen Geschäften verbannte. Doug McMillon
von Walmart war einer von mehreren prominenten
US-Wirtschaftsführern, die den Flirt des damaligen
Präsidenten Trump mit sogenannten «white supre-
macy»-Gruppen öffentlich kritisierten.

Warum ist die Wirtschaft so politisch geworden?
Der Hauptgrund sind die sich verändernden Er-
wartungen der wichtigsten Stakeholder. Tatsäch-
lich richten sich viele öffentliche politische Äusse-
rungen von CEO an ein ausserordentlich wichtiges
internes Publikum – die Mitarbeiter! Umfragen zei-
gen, dass vor allem jüngere Mitarbeiter von ihren
Führungskräften erwarten, dass sie zu relevanten
politischen Themen Stellung beziehen. Laut Weber
Shandwick, einem PR-Unternehmen, sagen 44 Pro-
zent der Millennials, dass sie als Mitarbeiter loya-
ler wären, wenn ihr CEO sich zu wichtigen Themen
äussern würde, im Vergleich zu nur 16 Prozent der
Mitarbeiter der Generation X und 18 Prozent der
Babyboomer. Der Effekt ist besonders ausgeprägt
in der Tech-Branche, wo 75 Prozent der Befragten
sagen, dass sie loyaler wären. Die Dynamik bei den
Kunden ist sehr ähnlich. Zunehmend achten Käu-
fer, insbesondere die jüngeren, nicht nur auf Qua-
lität und Preis der Produkte, sondern auch auf die
Werte derjenigen, die sie herstellen. Viele Unter-

nehmen haben sich für ein wertebasiertes Branding
entschieden und so in politische Akteure verwan-
delt. Wie der Starbucks-Gründer und langjährige
CEO Howard Shultz sagt: «Massenwerbung kann
helfen, Marken aufzubauen, aber Authentizität ist
das, was sie dauerhaft macht.Wenn Menschen glau-
ben, dass sie Werte mit einem Unternehmen teilen,
werden sie der Marke treu bleiben.» Gibt es einen
besseren Weg, Authentizität zu demonstrieren und
Werte zu signalisieren, als die Stellungnahme zu
einem umstrittenen politischen Thema?

Die sich wandelnden Erwartungen von Mit-
arbeitern und Kunden werden weiter verschärft
durch weitverbreitete Frustration mit der tradi-
tionellen Politik. In Europa, den USA und vielen
anderen Ländern ist das Vertrauen in die jeweilige
Regierung stark gesunken. In einer Welt, in der par-
teipolitisches Gezänk und bürokratische Politik als
hinderlich für die Lösung von Problemen angese-
hen werden, sehen viele Menschen die Wirtschaft
als pragmatisch, schnell und in der Lage, Resultate
zu liefern. Tatsächlich zeigen Umfragen der PR-
Firma Edelman, dass über 80 Prozent der Befrag-
ten in reichen Ländern von der Wirtschaft erwar-
ten, dass sie zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher
Probleme beiträgt.

Das bringt uns zurück zur Situation in Weissruss-
land. Da Präsident Lukaschenko sich verschanzt
und westliche Regierungen neue Sanktionen gegen
sein Regime ankündigen, wird der Druck auf die
westliche Wirtschaft, eindeutig Partei zu ergreifen,
nur zunehmen. Schon vor der Ryanair-Aktion stan-
den Firmen wie Siemens und Commerzbank, aber
auch Stadler Rail in der Schweiz wegen ihrer Ge-
schäfte in Weissrussland unter massivem Druck
von Menschenrechtsgruppen. Es ist zu erwarten,
dass die Rufe nach ihrem Rückzug lauter werden
– nicht nur von Aktivisten, sondern vor allem auch
von ihren eigenen Mitarbeitern und Kunden.

David Bach ist Professor für Strategie und politische Öko-
nomie und Dekan für Programme an der Management-
Schule IMD mit Sitz in Lausanne und Singapur.
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In Europa, den USA
und vielen anderen Ländern
ist das Vertrauen
in die jeweilige Regierung
stark gesunken.

Im Indischen Ozean
steigt die Ungewissheit
Geostrategische Rivalitäten zwischen den Grossmächten China,
Indien und USA, aber auch der Klimawandel gefährden
die Stabilität im Indischen Ozean. Die Europäer sollten
nicht abseitsstehen. Gastkommentar von Boas Lieberherr

Die Corona-Pandemie führt schmerzhaft vor
Augen, wie sehr Wirtschaftswachstum und Versor-
gungssicherheit gefährdet sein können. Der Wohl-
stand und die Sicherheit Europas, einschliesslich
der Schweiz, hängen direkt vom freien Seehandel
und vom ungehinderten Zugang zu den asiati-
schen Märkten ab. Der Indische Ozean ist dabei
zentral. Zwei Drittel des weltweit gehandelten Öls
und Gases passieren seine vielbefahrenen Wasser-
strassen.

In diesem geostrategisch wichtigen Raum kon-
kurrieren China, die USA und Indien um politische,
wirtschaftliche und militärische Machtausübung.
Sie wetteifern um Infrastrukturprojekte, nehmen
stärkeren Einfluss auf nationale Angelegenheiten
der Anrainerstaaten und militarisieren die Region.
Im Kern geht es um Zugang und Kontrolle der glo-
bal wichtigsten maritimen Nadelöhre: die Strassen
von Hormus und Malakka.

Seit rund zwanzig Jahren hat sich die wirtschaft-
liche und militärische Präsenz Chinas im Indischen
Ozean massiv ausgeweitet. Die Einflussnahme reicht
vom Bau sogenannter Wirtschaftskorridore durch
Pakistan oder Burma über verschiedene kommer-
zielle Hafenprojekte beispielsweise in Sri Lanka bis
hin zu einer engeren Rüstungszusammenarbeit mit
Pakistan und Bangladesh. Insbesondere im Bereich
von Wirtschaft und Technologie bildet sich in der
Region eine zunehmende Abhängigkeit von China
heraus. Dennoch schränken lange, militärisch ver-
wundbare Versorgungswege und ein Mangel an ver-
lässlichen Partnern die militärische Reichweite Chi-
nas im Indischen Ozean bis auf weiteres stark ein.

Die USA sehen den «Indo-Pazifik» als zentra-
len Schauplatz in ihrer strategischen Konkurrenz
mit China. Gleichzeitig scheinen sich die Ameri-
kaner zu stark auf ihrer militärischen Vormacht-
stellung im Indischen Ozean auszuruhen.Washing-
tons regionales Engagement beschränkt sich in-
haltlich hauptsächlich auf Sicherheitspolitik und
geografisch auf den Persischen Golf. Die Handels-

politik der Trump-Regierung führte zudem zu einer
wirtschaftlichen Entfremdung verschiedener Staa-
ten von den USA. Die Biden-Administration ist
sich jedoch bewusst: Die Ausweitung ihres Einflus-
ses im Indischen Ozean kann nur in Kooperation
mit anderen Staaten gelingen.

Hier kommt Indien ins Spiel. Es ist der mili-
tärisch und wirtschaftlich gewichtigste Anrainer
des Indischen Ozeans. Seine Ausrichtung ist für
das künftige regionale Machtgefüge wegweisend.
Indien selbst beansprucht unter der Hindu-natio-
nalistischen Modi-Regierung eine Führungsrolle
über seine traditionelle Einflusssphäre in Südasien

hinaus. In der chinesisch-amerikanischen Rivali-
tät versuchte Delhi lange Zeit eine ausgeglichene
Haltung einzunehmen. Doch seit der Eskalation
des Grenzkonflikts im Himalaja mit China im letz-
ten Sommer lehnt sich Indien stärker an das west-
liche Lager an. Der chinesisch-indische Wettstreit
um Status, Legitimität und Einfluss dürfte für die
künftige regionale Dynamik bestimmend sein. Im
wichtigen Wirtschafts- und Infrastrukturbereich hat
Indien dem übermächtigen Kontrahenten indes we-
nig entgegenzusetzen.

Die geostrategische Rivalität stellt die institutio-
nell wenig entwickelte Region vor grosse Heraus-

forderungen. Dies gilt auch für den Klimawandel,
die illegale Fischerei und die organisierte Krimina-
lität. Der Anstieg des Meeresspiegels stellt für die
Malediven oder Bangladesh eine existenzielle Be-
drohung dar. Illegale maritime Aktivitäten unter-
graben die nachhaltige Lebensgrundlage vieler
Staaten, was wiederum den Nährboden für weitere
Unsicherheit schafft.

Ein solcher Teufelskreis kann sich auch auf die
regionale Stabilität auswirken, wie das Beispiel der
Piraterie vor der Küste Somalias verdeutlicht. Nach
dem Zusammenbruch staatlicher Strukturen wäh-
rend des somalischen Bürgerkrieges vor rund dreis-
sig Jahren wurden die dortigen Fischbestände durch
illegale Fischerei zerstört. Verarmte somalische
Fischer wurden daraufhin zu Piraten.Verschiedene
Staaten entsandten zu ihrer Bekämpfung Marine-
schiffe ans Horn von Afrika. Trotz dem Rückgang
der Piraterie halten viele Staaten an der Militärprä-
senz fest. China errichtete diesbezüglich auch einen
Marinestützpunkt in Djibouti.

Die Region des Indischen Ozeans ist nicht nur
eine wichtige Lebensader der hiesigen Wirtschaft,
mit ihr steht und fällt auch die Bewältigung glo-
baler Herausforderungen. Allein in Südasien le-
ben knapp zwei Milliarden Menschen. Europa
muss sich in der Region stärker engagieren. Das
heisst konkret: Zusammenarbeit gegen Pandemie
und Klimawandel und für eine stabile, inklusive
Ordnung. Die Stärkung der strategischen Part-
nerschaft zwischen der EU und Indien Anfang
Mai in den Bereichen Konnektivität und Klima-
schutz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Fer-
ner könnte Europa mit der Förderung der multi-
lateralen Kooperation in maritimen Sicherheits-
fragen einen Beitrag zur Glättung der Wogen im
Indischen Ozean leisten.

Boas Lieberherr ist Forscher am Center for Security Stu-
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