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Mit dem Fall der Lichtensteinischen des Postchefs Zumwinkel ge-
riet auch die Schweiz in die Kritik. Zu denn hinter 
steht ein etablierter 1m Falle von Lichtenstein ist 
Schweizer Banken und Treuhander richten Lichtensteinische 
das Vermogen von solchen Vehikeln wird von def Schweiz 
samt ungefahr ein Drittel aller weltweit 
vermogen werden von der Schweiz aus verwaltet. 

Steueroase 
dies Zurich. 

Auch wenn die Schweiz nicht mit einem Offshore-Finanzzentrum zu verglei
chen das sehr geringe oder gar keine Unternehmenssteuern ein la
sches Gesellschaftsrecht zur Forderung von Briefkastenfirmen hat, das Bank
geheimnis strickt anwendet und keine Rechtshilfe leistet, so tragt das Land 
dennoch Zuge einer Steueroase. Einige Besonderheiten im Steuerrecht der 
Schweiz kommen ihre Nachbarlander und die Welt teuer zu stehen. Dies sind 
die Beihilfe zur Steuerhinterziehung fur reiche AuslanderInnen im "Offshore 
Private Banking", die Pauschalbesteuerung und kantonale Besonderheiten in 
der Unternehmensbesteuerung. 

Verm6gensverwaltung und Beihilfe zur 

Die Starke des Schweizer Finanzplatzes ist das "Private Banking", das heisst 
die Vermogensverwaltung fur sehr reiche Individuen. 1m Slang der Finanz
branche spricht man uber die angepeilte Kundschaft des Private Banking von 
HNWI's, High Net Worth Individuals ("Individuen von hohem Nettowert"). 
Ein "HNWI" verfugt tiber ein frei anlegbares Vermogen von iiber einer Milli
on Dollar. Dabei werden selbst genutzte Immobilien, Luxusgiiter oder Kunst
gegenstande nicht gezahlt, sondern nur Immobilieninvestitionen und Finanz
anlagen. Diese Superreichen gehoren zu den grossten Profiteuren der Globali
sierung, ihr Vermogen wuchs bis zum Krisenjahr 2008 deutlich schneller als 
die Weltwirtschaft. 1996 gab es weltweit 4,5 Millionen HNWI, 2007 waren es 
10,1 Millionen. Deren Vermogen wuchs von 16.600 Milliarden US-Dollar auf 
40.700 Milliarden US-Dollar (Cap gemini/Merrill Lynch 2008: das ist mehr 
als drei Viertel der Summe def Bruttoinlandprodukte alIer Lander 
51.000 Mrd. 

PROKLA. Zeitschrifl fiir Jaitische Sozialwissenschafl, Hefl154, 39. Jg., 2009, Nr. 1, 101-117 



102 Andreas Missbach 

Die Grossbanken UBS und Credit Suisse dominieren mit etwa der Halfte des 
Marktanteils das Private Banking in der Schweiz. Knapp ein Viertel entfallt auf 
die Filialen auslandischer Banken, die ihre Private Banking-Abteilungen in der 
Schweiz angesiedelt haben, urn von der Schweizer Rechtslage zu profitieren. 
Die Deutsche Bank war gem essen an den verwalteten Kundengeldem Ende 
2007 mit 55 Mrd. Schweizer Franken die Nummer 13 im Schweizer Private 
Banking. Die eigentlichen Privatbanken - die Bezeichnung "Privatbankier" ist 
gesetzlich geschiitzt - sind Personengesellschaften, bei denen die Gesellschafter mit 
ihrem Privatvermogen haften. Sie kontrollieren noch 7 Prozent des Private 
Banking, der Rest entfallt auf mittelgrosse Banken und grossere Kantonalbanken. 

Offshore Private Banking 

Das eigentliche Spezialgebiet der Schweiz ist die Vermogensverwaltung fur aus
landische Kundinnen und Kunden. Wird das Vermogen ausserhalb des Her
kunftslandes des Kunden verwaltet, spricht man von "Offshore Private Ban
king". Die Grossbanken sind in den letzten Jabren dazu iibergegangen, auch 
"Onshore" zu wachsen, das heisst, sie bauten vor allem in den europaischen 
Landem Private Banking-Filialen auf Daneben spielt natiirlich auch die Ver
waltung von grossen Schweizer Vermogen eine Rolle. Beim Offshore Private 
~anki~g hat die Schweiz aber eine weltweit dominierende Stellung. Ungefahr 
em Dnttel der grenziiberschreitend angelegten Privatvermogen werden von der 
Schweiz aus verwaltet (Thielemann 2002: 113 - 132). Vermogen, das ausser
halb des Herkunftslandes verwaltet wird, befindet sich meist auch ausserhalb 
der Reichweite der Steuerbehorden. 
Das Private Banking ist der lukrativste Geschaftsbereich der Schweizer Banken. 
Diese haben vergleichsweise hohe Gebiihren fur ihre Dienstleistungen, im 
Offshore Private Banking mit steuerhinterzogenen Geldem wird das durch den 
besonderen Schutz wett gemacht. Zudem konnen die Kund/innen in aller Re
gel nicht gegen die Bank vor Gericht gehen, weil sonst ja ihre schwarzen Kon
ten auffiiegen wiirden. 

Ach wie gut, dass niemand weiss ... 

Uber die in der Schweiz angelegten auslandischen Privatvermogen gibt es kei
ne genauen Zahlen. Die Nationalbank (Schweizerische Nationalbank 2007: A 
105 - A 138) weist Wertschriftenbestande in Kundendepots von Privatkunden 
aus (1 ~09 Mrd.Fr.), hinzu kommen die Verpflichtungen aus Treuhandgeschaf
ten, dIe ebenfalls auslandische Privatkunden betreffen (364 Mrd. Fr.). Auch 
von den bilanzierten Verpflichtungenl gegeniiber auslandischen Kunden (725 

Aus clef Sicht clef Bank ist ein Guthaben eines Kunclen eine VerpfIichtung clef Bank gegen
tiber cliesem Kunclen. 
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Mrd. Fr.), diirfte ein grosser Teil Privatpersonen betreffen, total also 2198 

Mrd. Fr. 
Nimmt man aber Schatzungen iiber den Umfang des Offshore Private Ban
king, also die Vermogensverwaltung ausserhalb des Herkunftslandes und den 
postulierten Marktanteil der Schweiz von einem Drittel als Ausgangspunkt, 
erhalt man hohere Werte als die 2198 Mrd. der Nationalbank. Dies deshalb, 
weil Teile der auslandischen Privatvermogen in der Statistik der Nationalbank 
nicht als solehe erscheinen. So werden beispielsweise Domizilgesellschaften 
("Briefl<astenfirmen") von Auslandem als inlandische Kunden erfasst (Cash 
1.4.2004). 
Der Weltreichtumsbericht (World Wealth Report) von Merrill Lynch/Cap 
Gemini von 1998 schatzte den Anteil des Offshore gehaltenen Vermogens der 
High Net Worth Individuals auf ein Drittel. Dieser Anteil wird auch in neue
ren Schatzungen verwendet (Tax Justice Network 2006: 10). Nach dem aktuel
len World Wealth-Bericht betragt das Vermogen der HNWI 40700 Mrd. US
Dollar (CapgeminijMerrill Lynch 2008: 2), ein Drittel davon wird Offshore 
verwaltet, also 13500 Mrd. US-So Davon wiederum ein Drittel als Weltmarkt
anteil der Schweiz am Offshore Private Banking ergabe eine Summe 4500 Mia. 
US-Dollar oder etwa 5000 Mrd. Franken. 
Ein anderes Beratungsbiiro, die Boston Consulting Group schatzte fur 2007 
den Offshore Private Banking Markt im engeren Sinn auf 7300 Mrd. US
Dollar (Boston Consulting Group 2008: 8). Nimmt man auch hiervon einen 
Drittel fur den Marktanteil der Schweiz, so ergibt dies einen Betrag von 2740 
Mrd. Franken. Es ist angesichts dieser Berechnungen sicher nicht zu hoch ge
griffen, die auslandischen Privatvermogen, die von der Schweiz aus verwaltet 
werden, auf 2.500 - 4.000 Mrd. Franken anzusetzen. 

Welcher Teil ist schwarz? 

Der Bericht einer franzosischen Parlamentarierdelegation von 2001 (Assemblee 
National, 2001: 32) schatzt den Anteil des unversteuerten Vermogens unter 
Berufung auf Genfer Bankenkreise auf neunzig Prozent. Die deutsche Bank 
geht von siebzig Prozent aus (Financial Times 24.4.2003). Schweizer ~ellen 
zu dieser Frage machen sich rar. Die bankenfreundliche Wirtschaftszeitung 
Cash schatzte den Anteil auf 30 bis 80 Prozent. Konrad Hummler, Teilhaber 
der St. Galler Privatbank Wegelin ist einer der wenigen Stimmen aus der Bran
che, die Klartext redet: "Die grosse Mehrheit def auslandischen Anleger, die 
ihr Geld in der Schweiz parkiert haben, umgehen die Steuerpflicht" (Cash 
1.4.2004). Hummler schatzt die Zabl der Kunden mit Schwarzgeld in der 
Schweiz auf 3 bis 6 Millionen. Gegeniiber den Grossbanken, die behaupten 
Steuerhinterziehung sei fur sie kein wichtiges Geschaft mehr, antwortet 
Hummler: "Das ist Lug und Trug". Ein politisches, moralisches oder ethi-
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sches Problem sieht Hummler dabei nicht, denn der Bankier hat ein spezielles 
Demokratieverstandnis. "Politokonomisch betrachtet, gibt es viele Ahnlichkei
ten zwischen der Mafia in Palermo, die Schutzgelder einsammelt und einem 
Staat, der unter Gewaltandrohung Steuem einzieht" (Weltwoche 19.3.2008). 
Aufgabe der Schweiz, so sehen es Hummler und viele seiner Bankierskollegen, 
ist es, den "fiskalisch Verfolgten" finanzielles Asyl zu gewahren. 
50 bis 90 Prozent von 2.500 bis 4.000 Mrd. Franken ergibt eine plausible 
Bandbreite rur das Schwarzgeld in der Schweiz: 1.250 bis 3.600 Mrd. Franken. 

Geschadigte Nachbarn 

Unter der Beihilfe zur Steuerflucht durch die Schweiz leiden zunachst einmal 
die Nachbarlander der Schweiz. Die Banca d'Italia schatzte die unversteuert 
aus Italien ins Ausland geschaffie Summe auf 500 Milliarden Euro. Ais Italien 
2003 eine Steueramnestie durchruhrte, kehrten gut 70 Milliarden nach Italien 
zuriick, fast 60 Prozent davon kamen aus der Schweiz (T ages Anzeiger 
25.10.03). Verteilen sich die nicht zuriickgeruhrten Steuerfluchtgelder etwa 
gleich, dann diirften weiterhin urn die 270 Milliarden Euro aus Italien auf 
Schweizer Bankkonten liegen. Das deutsche Bundesfinanzministerium stellte 
im Januar 2003 fest, dass in Bankenkreisen das in der Schweiz, Liechtenstein 
und Luxemburg angelegte deutsche Steuerfluchtkapital auf 450 bis 550 Milli
arden Euro geschatzt wird (Giegold 2003: 33). 2006 titelte eine Schweizer 
Wirtschaftzeitung sogar "Rekord: Deutsche bunkem 800 Milliarden in der 
Schweiz - so viel wie nie" (Cash 9.11.2006). 
Der EU entgehen nach Schatzungen der EU-Kommission von 2006 durch 
Steuerbetrug - die Definition der EU schliesst die einfache Steuerhinterzie
hung nach Schweizer Recht mit ein - jahrlich Steuereinnahmen in der Hohe 
von 200 - 250 Milliarden Euro (Kovacs 2006). 
Fiir die Schweiz gibt es nur indirekte Schatzungen iiber die Steuerhinterzie
hung. Darur werden die deklarierten Angaben mit den Wirtschaftsstatistiken 
verglichen, 1995 entsprachen die hinterzogenen Gelder 22,3 Prozent des Brut
toinlandproduktes (Feld 2006: 13). 

Entwicklungslander als Opfer 

Das Netzwerk Steuergerechtigkeit schatzt den Anteil der Entwicklungslander 
an den Verlusten durch Steuerflucht von reichen Personen auf ein Fiinftel der 
Gesamtverluste (Tax Justice Network 2006: 11). Dies entspricht dem Anteil 
der Entwicldungslander an der Weltproduktion. Eine erste grobe Schatzung 
wiirde also den Anteil unversteuerter Gelder aus Entwicldungslandem auf 250 
bis 720 Milliarden ansetzen. 

Eine etwas feinere Berechnung nimmt die Landerstatistik der Nationalbank 
zum Ausgangspunkt. 1m bankenstatistischen Jahrbuch "Die Banken in der 
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Schweiz" werden die bilanzierten Guthaben und Verpflichtungen und die 
Treuhandgeschafte nach Landem aufgeschliisselt. Treuhandgesch~ft.e ~acht 
die Bank in ihrem eigenen Namen, jedoch auf Rechnung und Ris1ko 1hres 
Kunden. Der Kunde tritt nach aussen nicht in Erscheinung, sondem nur des
sen Bank. Treuhandgelder sind also eine ideale Form, steuerhinterzogene ~el
der zu verwalten. Die englische Wirtschaftszeitung nennt sie denn auch eme 
"Geheimwaffe" der Schweiz, die reiche Personen anziehe, "welche im eigenen 
Land Steuem hinterziehen wollen" (Financial Times 4.12.2002). 
Die Steuerfluchtgelder aus Entwicklungslandem lassen sich s.chatzen, in~em 
rur einzelne Lander und Regionen die Prozentsatze der "bilanz1erten VerpfllCh
tungen" und der "Treuhandgelder" verwendet werden. Derr:~ach liegen aus 
Asien, Afrika und Lateinamerika zwischen 132 und 606 M1lharden Franken 
Steuerfluchtgelder auf Schweizer Banken. 
Auffallig ist der grosse Anteil der Gelder in der Schweiz, ~er von Offshore
Finanzplatzen kommt. Und das obwohl die Nationalban~ lllc~t aIle Steueroa
sen in der Kategorie "Offshore Finanzplatze" erfasst. D1ese smd nur Durch
gangsstationen, das heisst, ein T eil der Gelder, die von dort kom.mend aus.ge
wiesen werden stammen ebenfalls aus Entwicklungslandem. Dam1t lassen slch 
zum T eil die r~lativ niedrigen Zahlen rur Asien erklaren. Der zweite Grund da
rur ist dass asiatische Steuerfluchtgeldern auch auf den spezialisierten Finanz
platze~ von Singapur und Dubai verwaltet werden. Diese bieten. ahnliche Vo.~
ziige wie die Schweiz und die Schweizer Banken haben dort eme starke Pra
senz vor allem rur die Verwaltung asiatischer Kundengelder. 
Traditionellerweise verlassen Steuerfluchtgelder Lateinamerika iiber die karibi
schen Steueroasen. Der Anteil Lateinamerikas diirfte also ebenfalls betrachtlich 
hoher sein. Nimmt man als plausible Schatzung an, dass die Halfte der Gelder 
aus Offshore-Finanzplatzen urspriinglich aus Entwicklungslandem stam.mt, s~ 
betragen die Steuerfluchtgelder aus Entwicklungslandem in der Schwe1z ZW1-
schen 362 und 1.467 Milliarden Franken. 
Die Steuerverluste der Entwicklungslander durch Steuerfluchtgelder in der 
Schweiz betragen gemass unserer Rechnung jahrIich zwische~ 5,~ Milliarden 
und 22 Milliarden. In jedem Fall also sind die Steuerverluste em V1elfaches der 
1 26 Milliarden Entwicklungshilfe aus der Schweiz (Erklarung von Bern 2008: 
19 -22). Fiir Pakistan, Peru und Siidafuka sind die Steuerverluste beinahe so 
gross, wie die Entwicklungshilfe der Schweiz, rur Indien sind sie sogar grosser. 

Keine Frage des Bankgeheimnisses 

Artikel 47, Paragraf 1 des Schweizerischen Bankengesetzes lautet: "Wer als 
Bankangestellter oder Treuhander Auskiinfte iiber Kun~en und ~eren Gelder 
erteilt, wird mit Gefangnis bis zu sechs Monaten oder m1t Busse b1S ~u 50 000 
Franken bestraft" (Bundesgesetz iiber Banken und Sparkassen, Art1kel 47.1). 
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Dieses mit drakonischen Strafen versehene Berufsgeheimnis, ist das "Bankge
heimnis". Es war aber nie absolut, denn "vorbehalten bleiben die eidgenossi
schen und kantonalen Bestimmungen iiber die Zeugnispflicht und iiber die 
Auskunfi:spflicht gegeniiber einer Behorde". Damit ist Idar, dass die Rechts
entwicklung in anderen Bereichen entscheidend ist. Werden gewisse Delikte 
als Strafi:atbestande definiert, kann das Bankgeheimnis aufgehoben werden, urn 
der Auskunfi:s- und Zeugnispflicht nachzukommen. Deswegen wird das Bank
geheimnis bei Verdacht auf Geldwasche, bei der Suche nach Potentatengel
dem, bei Insider- und Korruptionsdelikten und bei vermuteten Terroristen
konten aufgehoben, und die Schweiz leistet in diesen Fallen Rechts- und 
Amtshilfe. Die wichtigste Anderung, das Geldwaschereigesetz von 1998, kam 
allerdings nur deshalb zu Stande, weil die Schweiz nach der Verwicklung in 
zahllose Finanzskandale dringend etwas gegen ihr schlechtes Image im Aus
land untemehmen musste. Die Schweizer Zivilgesellschafi:, die 1992 eine 
Kampagne »Schweiz ohne Fluchtgelder« lancierte, sorgte rur den notigen in
nenpolitischen Druck. Die Finanzmarktlobby prophezeite damals unter Heu
len und Zahneklappem den wirtschafi:lichen Zusammenbruch der Schweiz. 
Der Schutz der auslandischen Steuerhinterzieher, in anderen Worten der 
Standortvorteil des Offshore Private Banking, ergibt sich dadurch, dass in der 
Schweiz einfache Steuerhinterziehung kein strafrechtlich relevantes Delikt ist. 
Steuerhinterziehung gilt als "Ubertretung", sie wird allenfalls von den Steuer
behorden verfolgt und mit Bussen geahndet, dies bleibt aber ohne strafrechtli
che Folgen. Strafbar ist nur der Steuerbetrug, bei dem aktiv Urkunden wie 
"Geschafi:sbiicher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise" (Bundes
gesetz iiber die direkte Bundessteuer, Artikel 186.1) gefalscht werden. Nicht 
aber, wenn ein "Steuerpflichtiger vorsatzlich oder fahrlassig bewirkt, dass eine 
Veranlagung zu Unrecht unterbleibt, oder dass eine rechtskrafi:ige Veranlagung 
unvollstandig ist" (Bundesgesetz iiber die direkte Bundessteuer, Artikel 175.1). 
Wer also "vergisst", dass er noch ein Konto in Liechtenstein hat, bleibt unge
strafi:. In fast allen Landem, darunter diejenigen der EU, die USA und Japan 
ist Steuerhinterziehung strafbar. 

Diese Unterscheidung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug hat weitrei
chende Folgen. In der Schweiz gilt rur die Rechtshilfe der Grundsatz der dop
pelten Strafbarkeit: Die Schweiz unterstiitzt andere Lander nur dann, wenn 
dasselbe Delikt auch in der Schweiz strafbar ist. Dieses im Fall von politisch 
Verfolgten sinnvolle Prinzip ruhrt dazu, dass die Schweiz in Steuersachen kei
ne Rechts- und Amtshilfe lei stet. 

Der Schutz vor Rechtshilfe rur Steuerhinterzieher ist rur den Finanzplatz so 
zentral, dass er im Rechtshilfegesetz noch einmal explizit formuliert wurde: 
"Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand eines Verfahrens 
eine Tat ist, die auf eine Verkiirzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint" 
(Bundesgesetz iiber die Rechtshilfe in Strafsachen, Artikel 3.3). Und wenn die 
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Schweiz in einem StrafVerfahren Rechtshilfe leistet und an auslandische Straf.. 
verfolgungsbehorden beispielsweise Bankunterlagen weiterreicht, so gilt das 
"Spezialitatenprinzip". Der ersuchende Staatsanwalt darf die Unterlagen nur 
genau fur den Fall verwenden, fur den er sie beantragt hat. Auch wenn daraus 
klar hervorgeht, dass jemand auch Steuem hinterzogen hat, diirfen diese In
forrnationen nicht in einem Prozess wegen Steuerhinterziehung verwendet 
werden (Bernasconi 2000: 64). 
Trotz dies em rechtlichen Abwehrdispositiv ging der Bankiervereinigung die 
Rechtshilfepraxis immer noch zu weit, im Herbst 2005 forderte Urs Roth, der 
Geschafi:sleitungsvorsitzende der Bankiervereinigung, eine restriktivere Praxis 
in der Rechtshilfe in Strafsachen. 
Natiirlich ist Steuerhinterziehung auch keine "Vortat", rur die das Geldwasche
reigesetz zur Anwendung kame. Hier erstreckt sich der Schutz sagar auf Steu
erbetrug. Das Geldwaschereigesetz kommt namlich nur dann zur Anwendung, 
wenn die umstrittenen Vermogenswerte aus einer strafbaren Handlung stam
men, die in der Schweiz als Verbrechen gilt, d.h. mit mehr als drei Jahren 
Freiheitsentzug bestrafi: wird. Der Steuerbetrug ist zwar strafbar, gilt jedoch 
nur als Vergehen. Deshalb ist auch das Geld von im Ausland rechtskrafi:ig 
verurteilten Steuerbetriigem in der Schweiz sicher. 

With a little help from your banker 

Obwohl die Sorgfaltspflichtvereinbarung der Schweizerischen Bankiervereini
gung die aktive Beihilfe zur Kapitalflucht und Steuerhinterziehung verbietet, 
konnen potentielle Kundinnen und Kunden von Schweizer Banken offen an
sprechen, dass sie ihr Geld nicht versteuem, ohne berurchten zu miissen, ab
gewiesen zu werden. Die Banken und Vermogensverwalter planen rur ~iese 

Kundinnen und Kunden Briefkastenfirmen, Stifi:ungen oder Lebensverslche
rungspolicen in Steueroasen wie Liechtenstein, urn das Schwarzgeld dauerhafi: 
vor dem Zugriff des Steueramtes zu schiitzen (Facts, 15.7.2004). 
Manchmal geben sie auch Tipps rur den Bargeldschmuggel. Eine Methode 
wird »Zebra« genannt, dazu wird ein kurzfristig ein weisses (deklariertes) Kon
to eroffnet, die Belege dieses Kontos werden dann gebraucht, urn Schwarzgeld 
iiber die Grenze zu bringen (Siidwestfunk 2005). Eine andere Praxis, das 
"Cash-Matching" kommt ohne Schmuggel aus. Das geht so: Will ein Deut
scher von seinem Konto in der Schweiz Geld abheben, so sucht die Vertrau
ensperson der Bank jemand, der gerade in Deutschland einzahlen will. Das 
Geld wechselt innerhalb Deutschlands den Besitzer und die Schweizer Konten 
werden entsprechend ausgeglichen (Wirtschafi:swoche 16.9.2008). 
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Sabotierte Verbrechensbekampfung 

D.~rch d~n Sch~t~ der Steuerhinterziehung wird auch der Kampf gegen Geld
wascherel, orgalllslertes Verbrechen und internationalen Terrorismus erschwert 
Der eh.emalige Genfer Staatsanwalt Bernard Bertossa beklagte sich daruber: 
dass ~le StrafVerfolgungsbehorden bei Ermittlungen zu Geldwasche von 
SchweIzer Bankangestellten oder Treuhandern immer dasselbe zu horen be
k~men: "I:h war. mir schon bewusst, dass ich an einer Operation teilnahm, die 
wlrt~chafthch kemen Sinn hat, aber ich dachte es handle sich urn Steuerhin
terzlehung" (NZZ, 16.5.2000). 

F~r Land~r ~usserhalb der OECD besteht schon das grosse Hindernis, dass 
dIe Schwelz Ihnen bei fur sie zentralen Delikten keine Rechtshilfe leistet. Ne
ben der. Steuerhinterziehung gibt es auch bei Verstossen gegen Devisenaus
fuhrbes.t1mmungen zur Verhinderung der Kapitalflucht keine Rechtshilfe. Ge
langt em St~at aber ~it einen: rechtshilfefahigen Ersuchen, zum Beispiel we
g~n KorruptlOn, an dIe Schwelz, so erlaubt die Straflosigkeit der Steuerhinter
z~ehung dIe Storung des Verfahrens. Die Anwalte des Beschuldigten konnen 
em en Rekur~ gegen das Rechtshilfebegehren erheben, bei dem sie argumentie
ren, das Dehkt. des ~echtshilfe~esuchs sei nur vorgeschoben, tatsachlich gehe 
e~ u~ St~uerhl~.terziehung. DIe Verzogerung, die durch den Rekurs eintritt, 
fuhrt m vlelen Fallen dazu, dass das gesamte Verfahren im Sande verlauft. 

Pauschalbesteuerung 

Die Schweiz hat ~och. eine weitere Spezialitat: die Pauschalbesteuerung. Die 
S~euer~ von Ausla~dennnen und Auslandern, die seit mindestens 10 Jahren 
~lcht l.n der Sch~elz erwerbstatig sind, aber hier ihren Wohnsitz haben, richtet 
slch lllcht nach lhrem Einkommen oder Vermogen, sondern nach ihren Le
benshaltungskosten. Der lkea-Grunder Ingvar Kamprad macht davon ebenso 
G~brauch. wie Michael Sc~umacher, Theo Muller ( Ei~entumer des gleichna
mlgen Mllch-Konzerns), Tma Turner und weitere 3700 Schwerreiche. 90 Pro
zent. der Pauschalbesteuerungen werden in den Kantonen Waadt, Wallis, Genf, 
Tessm ~nd Graubunden gewahrt (24 heures 5.4. 2006) Ais Bemessungsgrund
lage bel de~ P~~schalbesteuerun.g gilt normalerweise der funffache Eigenmiet
wert bzw. dIe funffache Jahresmlete des Schweizer Domizils. Michael Schuma
c~er bez.ahlt nach Presseberichte knapp zwei Millionen Franken Steuern _ bei 
emem ~l~kommen von 75 Millionen jahrlich und einem Vermogen von 600 _ 
9?0 ~lllionen .. Fr~nken (Manager Magazin, 16.10.2005). Kamprad, der einen 
fur seme Verhaltlllsse bescheidenen Lebensstil pflegt, hat trotz einem Vermo
gen von 21 bis 36 Milliarden Franken noch nie mehr als 200 000 Franken 
Steuern bezahlt (24 heures, 5.4.2006). 

Die fast vollstandige Reduktion der Steuerzahlung, die mit der Pauschalbe
steuerung gewahrt wird, weckt auch hierzulande Begehrlichkeiten. So forderte 
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der fruhere Chef der UBS, Peter Wuffii, die Ausdehnung auf internationale 
Unternehmer, Experten und Manager. Der Schwerreiche Unternehmer und 
Ex-Bundesrat Christoph Blocher verlangte gar vor seiner Zeit als Bundesrat die 
Begunstigungen der Pauschalbesteuerung auch fur reiche Schweizer (Facts, 2. 
Februar 2006). 
Doch es gibt auch Widerstand. Die Sozialdemokratische Partei versuchte die 
Pauschalbesteuerung abzuschaffen. Eine entsprechende Parlamentarische Initi
ative wurde im Nationalrat 2005 mit 87 zu 67 Stimmen abgelehnt. Am 8. Feb
ruar haben die Stimmberechtigten des Kantons Zurich in einer Volksabstim
mung die Abschaffung der Pauschalbesteuerung beschlossen. Dieses Resultat 
ist ein wichtiges Signal an die anderen Kantone und es wird nun erwartet, dass 
sich die Kantonsregierung fur eine generelle Abschaffung einsetzt. 

Paradiesische Zustande fOr Unternehmen 

Hongkong (10,5), Obwalden (11,5) Zug (13,7), Dublin (14,1), Nidwalden 
(14,8), Singapur (15,7), St. Gallen (16,2), Bratislava (16,3), Luzern (16,3), 
Schwyz (17,0) Warschau (17,0), Zurich (18,3): Diese Auflistung ist kein Wet
terbericht, sondern die Liste der Stadte und Regionen weltweit mit der nied
rigsten Besteuerung von Unternehmen (Steuersatze in Prozent). Die Schweiz 
dominiert auch hier. Sehr giinstige Steuerregime fuhren zu Unternehmensver
lagerung und setzten die ubrigen Lander unter Druck. Dies zeigt ein Blick auf 
die effektiven Satze in anderen Stadten: Brussel (24,7 %), Luxemburg (25,2 %), 
London (28,6 %), Boston (35,8 %) (BAK 2007: 5). 
Heizt die Schweiz schon bei den regularen Steuersatzen die Steuerkonkur
renz an, so gilt dies erst recht fur die Sonderregeln. Der Klassiker ist hier 
Zug. In Zug gibt es sehr niedrige Satze bei der Kapitalsteuer und vollstandi
ge Befreiung von der Gewinnsteuer fur Holdings, Domizilgesellschaften und 
gemischte Gesellschaften. Holdinggesellschaften sind Unternehmen, die Be
teiligungen an anderen Unternehmen verwalten und die in der Schweiz kei
ne eigene Geschaftstatigkeit ausuben. Domizilgesellschaften sind Unterneh
men, die in der Schweiz nur eine Verwaltungs-, aber keine Geschaftstatigkeit 
ausuben. Eine reine Domizilgesellschaft ist ein vornehmer Ausdruck fur eine 
Briefkastenfirma. Gemischte Gesellschaften schliesslich sind Unternehmen 
oder Niederlassungen von auslandischen Konzernen, die vorwiegend im 
Ausland geschaftlich tatig sind und in der Schweiz nur eine untergeordnete 
Geschaftstatigkeit ausuben. Diese Unternehmenskonstruktionen mussen in 
Zug lediglich eine Kapitalsteuer von 0,075 %0 (Promille) entrichten. Fur die 
Holdinggesellschaften wurde dieser Satz 2007 sogar noch auf 0,02 %0 ge
senkt. Inzwischen hat Zug Konkurrenz erhalten von Kantonen wie Schaff. 
hausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubunden und Schwyz, die ahnliche 
Sonderregeln haben. 
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Das ~chmalert di~ Attrakti~itat von Zug allerdings nicht, seit dem Jahr 2000 
hat dIe .Zahl der m Zug reglstrierten Firmen urn ein Viertel zugenommen und 
dank dlesen Besonderheiten wurde Zug zum weltweit fuhrenden Kaffeehan
delsplatz. Auch beim Handel mit weiteren Rohstoffen wie Kupfer, Zink, Ni
ckel und Kohle gehort Zug zur Weltspitze. Der Doyen des Rohstoffhandels ist 
de.~ in ~en USA verurteilte Steuerhinterzieher und notorische Embargobrecher 
(Sudafnka, Iran etc.) Marc Rich. Firmen aus Richs Umfeld wie Glencore 
Crown Resources und Xstrata sind immer mal wieder fur einen Skandal gut. ' 
Aufsehen err~gte auch die Gazprom-Xochter Northern European Gaspipeline 
~ompany. ml~ Gerhard Schroder im Verwaltungsrat. In Zug sitzen aber auch 
Flf~en Wle dIe Metro-Holding, die viele Finnen im deutschen Einzelhandel 
besltzt oder der Luxusgiiterriese Richemont mit den Marken wie Cartier 
Montblanc oder Chloe (Die Welt 7.3.06). ' 

Freier Parkplatz fOr Gewinne 

Mit .einer Holding in Zu~ lassen sich konzerninterne Gewinne steuergtinstig 
p~rl<1eren. Dass ~en Entwtcldungslandern durch "Transfer Pricing" grosse Be
trage. an S~eueremnahmen entgehen, ist ein offenes Geheimnis. Allerdings 
betrelben dIe Unternehmen einen grossen AufWand, urn solche Geschafte zu 
verschleiern, so dass konkrete Beispiele selten sind. 
I~ Aug,:~t 2005 schloss der weltweit zweitgrosste Stahlkonzern Mittal Steel 
mIt d.er l!b~rgangsre~ierung von Liberia ein Abkommen tiber die Ausbeutung 
de:. ~bena~lschen E~senerzvorkommen. Dieses Abkommen gab Mittal die 
Moghchkelt, zuktinftlge Profite aus dem dortigen Erzabbau konzernintern so 
zu. verschieben, dass die Einnahmen Liberias stark geschmalert worden waren. 
Mlttal Steel Liberia Limited, die Firma, die den Erzabbau in Liberia vorantrei
ben ,:"ird, .ist. T eil. ei~es ausgedehnten Firmengeflechts. Mittal Steel (Liberia) 
Holdmg L~mlted IS~ m der Steueroase Zypem angesiedelt, diese gehort Mittal 
St~el Holdmgs AG m Zug. Das Hauptquartier von Mittal Steel ist Luxemburg. 
MI~tal gen~ss ~ach dem Abkommen zwischen der Firma und der Obergangs
reglerung Llbenas funf Jahre vollige Steuerfreiheit. Danach aber hilft die Kon
st~ktion mi.t den Steueroasen, urn durch Transfer Pricing Steuem zu sparen. 
DI~ Prod~ktlOnsgesells~haft in Liberia kann so das Erz erst zu einem niedrigen 
P~els an eme konzemelgene T ochter in Zypern oder Zug verkaufen, von dort 
Wlrd es zum hoheren Weltmarktpreis an den Kunden weiterverkauft. Die 
Toc~ter in den Steueroasen machen so steuerfreie Gewinne, wahrend die Pro
duktlOnsgesellschaft scheinbar keinen Gewinn macht (Global Whitness 2006: 
16 - 22). 

Urn die~e Praxis zu bekampfen, verlangen immer mehr Regierungen, dass auch 
konzernll~~em Marktpreise verrechnet werden. 1m Abkommen zwischen Mittal 
und der Ubergangsregierung Liberias stand davon nichts. Nachdem die engli-

Die Schweiz als Steueroase. Anatomie eines SondertalJs 111 

sche Nicht-Regierungsorganisation "Global Whitness" dieses Abkommen of
fentlich gemacht hat, versprach die inzwischen eingesetzte regulare Regierung 
Liberias mit Mittal neu zu verhandeln (Global Whitness 2007). 
Ein aktuelles Beispiel betrifft die in Baar angesiedelte Holzhandelsfirma Dan
zer. Nach Recherchen von Greenpeace hat Danzer mit Hilfe der ebenfalls in 
Baar registrierten Handelstochter Interholco die Regierungen der Demokrati
schen Republik Kongo (DRK) und der Republik Kongo von 2000 bis 2006 
urn mindestens 12,5 Millionen Franken Steuereinnahmen gebracht. Dies ent
spricht tiber 80 Prozent der Investitionen der DRK in die offentliche Gesund
heitsversorgung im Jahr 2000 (Greenpeace 2008). 

Zustimmung wankt 

Es ist fur die politische Debatte in der Schweiz absolut zentral, in der Frage tiber 
die Beihilfe der Schweiz zur Steuerhinterziehung sich nicht auf eine allgemeine 
Bankgeheimnisdiskussion einzulassen. Das Bankgeheimnis ware als verstarktes 
Berufsgeheimnis zum Schutz der Privatsphare in dem Moment kein Problem 
mehr, wo Steuerhinterziehung als strafrechtliches Vergehen eingestuft wiirde. 
In der jahrlichen Meinungsumfrage der Bankiervereinigung wurde im Jahr 
2000 gefragt, ob das Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung aufgehoben wer
den 5011. 72 Prozent der Antwortenden waren dafur. 1m folgenden Jahr wurde 
deshalb die Frage in eine reine Wissensfrage umgewandelt, gefragt wurde, ob 
das Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung aufgehoben werden kann. Diese 
Frage beantworteten immer noch 67 Prozent mit Ja und sie lagen damit 
falsch. Seither stellt die Bankiervereinigung gar keine Fragen im Zusammen
hang mit Steuerhinterziehung mehr. 
Auch die Um&agen des Finanzdepartements zeigten, dass die Zustimmung zur 
Beihilfe der Steuerhinterziehung wankt. Von 2001 bis 2004 stieg der Prozentsatz 
derjenigen, welche die Aufhebung des Bankgeheimnisses im Falle von Steuerhin
terziehung wiinschen von 25 auf 32 Prozent. Gleichzeitig lehnten auch mehr Be
fragte das Bankgeheimnis grundsatzlich ab, ihre zaW stieg von 10 auf 15 Pro
zent. 2004 waren nur noch 51 Prozent der Befragten fur die Beibehaltung des 
Bankgeheimnisses in seiner heutigen Form (EFD Medienmitteilung 27.9.2004). 
Daraufhin wurde die seit 1997 jahrlich durchgefuhrte Umfrage eingestellt. 
1m Parlament aber haben die Btirgerlichen Parteien FDP (Freisinnig Demokra
tische Partei), CVP (Christlichdemokratische Volkspartei) und SVP (Schweize
rische Volkspartei) eine solide Mehrheit, wenn sie wie in Steuerfragen zusam
men halten. Die Linke wiederum ist auch nach Jahren noch von der vemich
tenden Niederlage ihrer "Bankeninitiative" in der Volksabstimmung 1984 ge
lahmt. Deshalb wagt sich bisher niemand daran, die Veranderung durch eine 
Volksabstimmung zu versuchen. Eine Anderung der Schweizerischen Praxis 
wird daher vor aHem durch intemationalen Druck zu Stande kommen. 
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Mauern unter Druck: 
Die 5chweiz und die internationale Zusammenarbeit 

Die internationale Zusammenarbeit in Steuersachen sei grundsatzlich posHlv 
zu bewerten, lassen offizielle schweizerische Stellen bisweilen verlauten. Doch 
in den meisten Verhandlungen und internationalen Gremien die 
Schweiz mit Zahnen und Klauen ihre steuerlichen Sonderregelungen. Nur un
ter massivem Druck gibt sie zuweilen Terrain preis. 
Die grosse Mehrzahl allef Regierungen der Welt ist sich einig, dass Steuerhin
terziehung ein Problem ist, das nur durch verstarkte internationale Zusam
menarbeit angegangen werden kann. Die GECD for Economic 
Co-operation and Development), in der die Industrielander zusammenarbei
ten, setzt sich seit mehr als zehn Jahren gegen schadliche Steuerpraktiken und 
fur mehr Austausch von steuerlich relevanten Informationen ein (GECD 
1998). Die Schweiz macht in def GECD auf passiven Widerstand und sie gilt 
hinter vorgehaltener Hand als das grosste Hindernis fur Fortschritte in Rich
tung Informationsaustausch. 
Zahlreiche Gffshore-Finanzzentren haben namlich mittlerweile auf Druck der 
GECD ihre eigene Gesetzgebung und Bankenaufsicht (etwas) verbessert und 
bilaterale Abkommen uber den Informationsaustausch abgeschlossen. Nicht 
zu Unrecht werfen sie der GECD vor, gegenuber einzelnen ihrer Mitglieds
lander - gemeint ist vor all em die Schweiz - einen deutlich tieferen Standard 
anzuwenden, als sie von den Gffshore-Zentren verlangt. In einem Bericht do
kumentierte die GECD 2006 einerseits die erreichten Fortschritte und identi
fizierte anderseits auch jene Lander, welche zusatzliche Schritte einleiten mus
sen. Kein Wunder: die Schweiz gehort zu letzteren. Namentlich prangert der 
Bericht an, dass die Schweiz bei der Amts- und Rechtshilfe grundsatzlich das 
"Prinzip der doppelten Strafbarkeit" anwendet und bei Steuerhinterziehung 
nicht mit anderen Landern kooperiert. Damit so die GECD befindet sich die 
Schweiz zusammen mit Luxemburg und Osterreich im illustren Kreis von 
Gffshore-Finanzzentren wie Andorra, den Cook Inseln, Samoa, San Marino, 
Santa Lucia, Saint Vincent und Grenada (GECD 2006). 

Das Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU 

Die Europaische Union verkundete im Juni 2000 in Portugal, sie plane einen 
automatischen Informationsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen zu 
etablieren. Damit soUte es moglich werden, die Ertrage aus Guthaben von 
Staatsangehorigen der Mitgliedstaaten mit Wohnsitz in einem anderen Land 
zu besteuern. Ein Steuerruckbehalt als Ersatz fur den Informationsaustausch 
war nur als Dbergangsregelung gedacht. Ebenso war vorgesehen, dieses System 
erst dann in Kraft zu setzen, wenn Vertrage mit Drittstaaten, insbesondere mit 
Andorra, Liechtenstein, San Marino, den USA und def Schweiz ga-
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rantieren wiirden, dass letztere 
befurchtete zu dass sonst die 

Massnahmen" ergriffen. Die EU 
"",",u,_"" verstarkt wiirde. 

Von Anfang an - und begleitet vom Mantra 
verhandelbar" - unternahmen der Finanzminister 
die Schweizer Unterhandler um die EU zur Umkehr zu 
das Zugestandnis eines langfristigen Nebeneinander zweier 

nicht 
und 

gen: des Informationsaustausches und des . . 
Das gelang der Schweiz. Am 21. Januar 2003 anerkannte def Mll1lsterrat die 
Koexistenz beider Systeme unbestimmte Zeit"" So konnten auch 
reich, Belgien und Luxemburg oder die Kanalinseln einen 

einfuhren. 
Das Abkommen zwischen def Schweiz und def EU sowie die 
Richtlinie sehen eine Qllellensteuer vor, die 2006 bei 15 Prozent und bis 
2011 sukzessive auf 35 Prozent erhoht wird. 75 Prozent def erhobenen Steuer 
wird den Staaten, in denen die Kunden der Schweizer Banken zu
ruckerstattet. Dieser Ruckbehalt betrifft die Zinsen auf Guthaben naturlicher 
Personen die in einem EU-Mitgliedstaat Wohnsitz haben des Bun
desrates ~om 1.10.2004). Der Bundesrat selber zu, dass sich diese Steuer 
leicht umgehen lasst (Antwort des Bundesrates auf die Interpellatio~ Leuen
berger vom Diverse Schlupflocher wurden 111 den EU-mternen 
Verhandlungen eingebaut, um den Finanzplatzen der entge
genzukommen. Fur eine Umgehung genugt es, die Ertrage statt einer naturh
chen Person einer Briefkastenfirma auszuzahlen oder die Ertrage als 
winne und nicht als Zinsen erscheinen zu lassen. Auch Stiftungen und Trusts 

sind nicht erfasst. 
Die Banken zogerten nicht, ihrer Kundschaft Anlageformen die 
nicht unter die Zinsbesteuerungsrichtlinie fallen. Das Facts schatzte 
2004, dass 200 Milliarden Franken umgeschichtet wurden, wobei die Banken 
in der Schweiz allein daran 2 Milliarden Franken verdienten (Facts 15.7.2006). 
Der Steuerruckbehalt ist nicht gleichwertig mit clem Informationsaustausch, 
wie Schweizer Behorden unermudlich behaupten. Die Quellensteuer gibt kei
nen Aufschluss uber die Hohe der in def Schweiz angelegten Vermogen. Und 
dass die Qllellensteuer nicht greift, zeigt die Summe der Ruckerstattungen: 
2007 wurden an alle EU-Mitgliedsstaaten lediglich 490 Millionen Franken 

uberwiesen, Deutschland erhielt 130 Millionen 

8.5.2008). . . 
Das Abkommen zur Zinsbesteuerung wurde auch von der Schwelzer Bankler-
vereinigung akzeptiert. Gbwohl die einige Konzessionen ~achen 
musste, hat sie doch das Wesentliche erreicht: Die Steuerflucht 1m BerelCh der 
direkten Steuern bleibt durch das Schweizer Recht geschutzt - besser noch: 
dieser Umstand wurde von def Europaischen Union anerkannt. 
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die steuerliche der 

Kaum war~n diese Verhandlungen abgeschlossen, begann sich die EU emeut 
mit dem Schweizer Steuersystem zu befassen. Sie kritisierte die Sonderregeln 
fur Holdings, Briefkastenfirmen und gemischte Gesellschaften in zahlreichen 
Kantonen. Die EU beurteilt diese Steuerregeln als unvereinbar mit dem Frei
handelsabkommen von 1972 zwischen der Europaischen Gemeinschaft und 
der Schweiz. 
Der Schweiz antwortete rein legalistisch: Das Freihandelsabkommen von 1972 
gelte fur den Gtiteraustausch. Da die Firmen, die von den von der EU kriti
sierten Steuersystemen profitierten, keinen oder nur sehr wenig kommerzielle 
Aktivitaten in der Schweiz betrieben, konne das Abkommen von 1972 nicht 
zur Anwendung kommen. Deutlicher wurde ein Leitartikel def NZZ: Die 
"Botschaft an die EU muss glasklar sein, damit die Investoren nicht verunsi
chert werden: Die Schweiz wird dafur sorgen, dass unter dem Strich die fiskali
sche Belastung def Untemehmen hierzulande derart milde bleiben wird, dass 
sie sich auch in Zukunft erfolgreich im Standortwettbewerb 5chlagen kann" 
(Neue Ztircher Zeitung, 18.02.2006). 
Auch fur die EU ist die Frage von grosser politischer Bedeutung. Sie bemtiht 
sich, schadlichen Steuerwettbewerb zu bekampfen und kann deshalb nicht zu
lassen, "dass ein 50 enger Nachbar, der einen privilegierten Zugang zum EU
Binnenmarkt geniesst ( ... ), ein Steuerschema aufrechterhalt, dessen einziges 
Ziel es ist, auslandische Holdings anzuziehen" (ec.europa.eu/ comm/ 
externaL relations/ swi tzerland/in tro /index.htm). 
Es ist moglich, dass das von der Schweiz vorgebrachte juristische Argument 
zutrifft. Aber politisch ist die Situation kaum haltbar. Das Problem ist, dass 
die Schweiz und die Schweizer Kantone den ausschliesslich im Ausland akti
ven Unternehmen Steuervorteile zugestehen, die sie den inIandischen vorent
halten. Diese Diskriminierung (englisch: ring fencing) ist ein charakteristisches 
Merkmal einer Steueroase. 
1m Dezember 2008 skizzierte Finanzminister Merz, wie die Schweiz im seit 
2005 schwelenden Steuerstreit der EU einen Schritt entgegenkommen will. Die 
in- und auslandischen Ertrage def Holding- und Verwaltungsgesellschaften 501-
len steuerlich gleich behandelt werden. Als mogliche Massnahme bezeichnete 
Merz ein Verbot der Geschaftstatigkeit von Holdings nicht nur im Inland, 
sondem neu auch im Ausland. Weiter erwahnte er die Abschaffung der rund 
10 000 Domizilgesellschaften d.h. "Briefkastenfirmen" ohne Geschaftstatigkeit 
in der Schweiz (EFD Medienmitteilung 10.12.2008). Ein ursprtinglich fur Ja
nuar 2009 geplantes Treffen zwischen der Schweiz und der EU Z11m Steuer
streit wurde bis nach der Volksabstimmung vom 8. Februar vertagt. Da die 
Stimmberechtigten in def Schweiz der Weiterfuhrung des freien Personenver
kehrs mit der EU und dessen Ausdehnung auf die beiden neuen EU-
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Mitglieder Bulgarien und Rumanien zustimmten, ist def 
handlungen im Steuerstreit nun frei. 

1m der USA 

115 

fur neue Ver-

Sehr vie! effektiver als die EU setzte die USA die Schweiz unter Druck. In den 
USA sind Banken und Finanzinstitutionen verpflichtet Informationen tiber 
Zinsen, Dividenden und Handelsertrage mit dem Formular 1099s direkt an 
die Steuerbehorde IRS (Internal Revenue Service) zu liefem. Die USA haben 
we!tweit direkt bei den Banken angesetzt, urn ein bekanntes Steuerschlupfloch 
zu schliessen: Die USA erheben auf Dividenden und Zinsertragen von US
Wertschriften eine Quellensteuer von 30 Prozent. Bei Landem, mit denen 
Doppelbesteuerungsabkommen bestehen, liess sich diese grosstenteils umge
hen. Das wurde von US-Steuerpflichtigen ausgenutzt, indem sie US
Wertschriften tiber auslandische Banken kauften. Die USA verlangten deshalb 
von auslandischen Banken, auch den Schweizer Banken, im Jahr dass 
diese mit dem IRS ein Abkommen unterzeichnen, das sie ais «Qualified In
termediary» (QI) auszeichnet. Andemfalls hatten diese Banken nicht mehr mit 
US-Wertschriften handeln dtiffen. Die QI-Banken mussen die US
Wertschriftenertrage von US-Steuerpflichtigen dem IRS meld en. In der 
Schweiz mussen die US-Steuerpflichtigen deshalb der Bank gegenuber einwilli
gen, das Bankgeheimnis zu bIechen. Wenn ein US-Steuerpflichtiger gegentiber 
dem IRS seine Identitat nicht offen legen will, dann dtirfen QI-Banken seit 
dem 1.1.2001 diesem keine US-Wertschriften mehr verkaufen und auf beste
hen de Depots wird eine Q11ellensteuer von 31 Prozent an den IRS abgefuhrt. 
Auch gegentiber der Schweizer Regierung haben die USA mit ihrem Power 
Play mehr erreicht als aile anderen Landem. rm J ahr 2003 unterzeichnete die 
Schweiz mit den USA eine "Verstandigungsvereinbarung", weIche einen offe
nen Punkt des Doppelbesteuerungsabkommens regelt. Dort heisst es namlich, 
dass bei "Steuerbetrug und dergleichen" Informationen ausgetauscht werden 
sollen, d.h. Amtshilfe geleistet werden solI. Die Vereinbarung regelt, was unter 
"dergleichen" zu verstehen ist. Die USA haben damit erreicht, dass die 
Schweiz auch bei De!ikten Amtshilfe leisten muss, bei denen "die beidseitige 
Strafbarkeit im formalen Sinne nicht gegeben ist" (Antwort des Bundesrates 
auf die Interpellation Studer, 19.3.2003). Das Schweizerische Finanzdeparte
ment betonte zwar es brauche einen vergleichbaren Unrechtsgehalt: So reiche 
das Verschweigen von Einktinften (die US-Definition von Steuerbetrug) alleine 
noch nicht, es brauche zusatzlich noch eine Tauschung. Der Tatbestand def 
Tauschung wird aber in den USA viel extensiver ausge!egt ais in der Schweiz, 
so dass dies kein grosses Hindemis darstellen sol1te, urn Informationen tiber 
FaIle von einfacher Steuerhinterziehung zu erhalten. 
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Der Fal Der vom Ende? 

Die US-Behorden erhielten 2008 vom dem UBS-Manager 
der mit den Ermittlem kooperiert, urn eine Strafmilderung zu er

wie die UBS amerikanischen Bur
gem bei der Steuerhinterziehung half Konkret wurden Kundenvermogen in 
Offshore-Briefkastenuntemehmen urn das zu umgehen und 
eine Meldung an den IRS zu verhindem. Die UBS-Banker waren laut Birken
[eld teilweise direkt am Bargeldschmuggel Er selbst gab zu, rur seinen 
wichtigsten Kunden, den US-Immobilienmagnaten Igor Olenicoff, Diamanten 
in einer Zahnpastatube versteckt, transportiert zu haben (Wirtschaftswoche 
16.9.2008). Die US-Steuerbehorde verlangt von der UBS deshalb die Heraus
gabe von Kundendaten. Da die UBS, bedroht von einer Milliardenbusse oder 
gar einem Lizenzentzug, in der Kooperation das klein ere Ubel wamte Fi
nanzminister Rudolf Merz die UBS noch im Sommer 2008, dass sie damit das 
Bankgeheimnis verletzen wiirde - ein Offizialdelikt. Inzwischen haben sich 
Bank und Regierung auf eine andere Strategie offensichtlich haben 
die USA die Daumenschrauben angezogen. Eindeutig entgegen der Rechtslage 
in der Schweiz, wurde das Vergehen der UBS (bzw. "einiger Mitarbeiter" wie 
die Bank behauptet) in Steuerbetrug umgedeutet. Dieser ist rechtshilfefahig 
und erlaubt eine Kooperation mit den US-Behorden. 
Der Zuger Finanzspezialist Professor Maurice Pedergnana sieht in der Ent
schuldigung des UBS-Bankers Mark Branson vor dem US-Senat im Sommer 
2008 einen Dammbruch: "Denn mit diesem Schritt bricht nun die Aufrecht
erhaltung des Unterschiedes zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung" 
(Der Bund 19.7.2008). 
Schliesslich droht von Prasiden Barack Obama wei teres Ungemach. Dieser un
terstiitzte als Senator einen Gesetzesvorstoss, den "Stopp Tax Havens Abuse 
Act". Die Schweiz wird in dies em Gesetzesentwurf ausdriicklich als Steueroase 
(Tax Haven) bezeichnet. Vielleicht ist es also schon bald an der Zeit, die ab
schliessende Autopsie eines Sonderfalls vorzunehmen. 
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