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Editorial: Imperialistische Globalisierung 

Spatestens angesichts der Kriege im Ko
sovo, in Afghanistan und im Irak zeigt 
sich, dass die Welt nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts keineswegs friedlicher 
geworden ist. Mit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion hat zwar die Blockkon
frontation ein Ende gefunden, nicht je
doch die Konkurrenz der Staaten unter
einander. Diese findet heute freilich un
ter den Bedingungen einer neuen strate
gischen Situation statt: An die Stelle des 
Gleichgewichts zwischen zwei Super
machten ist nun die einzig verbliebene 
Supermacht USA getreten, die zuneh
mend unilateral agiert. Dabei begegnet 
diese Supermacht vollig neuartigen Koa
litionen. Dass, wie zuletzt beim Irak
krieg, die USA mit ihrem Hauptverbtin
deten England auf die gemeinsame Op
position von Frankreich, Deutschland, 
Russland und China stofSen, ist ein No
vum. Zwar zeichnet sich damit noch 
keine neue Lagerbildung ab, doch ist 
deutlich geworden, dass die bisherigen 
weltpolitischen Koordinaten in Bewe
gung geraten sind. Kein Wunder, dass in 
dieser Situation auch eine Veranderung 
derjenigen Konzepte stattfindet, in denen 
das internationale Staatensystem analy
siert wird. Wahrend zu Beginn der 
1990er Jahre von verschiedenen Seiten 
tiber den tatsachlichen oder vermeintli
chen Verlust von nationalstaatlichen 
Handlungspotentialen diskutiert wurde, 
wird seit einiger Zeit wieder verstarkt ti
ber Imperialismus und Staatenkonkur
renz geredet. 

Imperialismustheorien, kapitalistische 
Entwicklung und Globalisierung 

Unter Imperialismus versteht man ge
meinhin, dass sich ein Staat unter Ein
satz von militarischen, politis chen und 
okonomischen Mitteln Einfluss und 
Vorteile auf der internationalen Ebene 
verschaffi. In den klassischen marxisti
schen Imperialismustheorien erhielt der 
Begriff jedoch noch eine spezifische Be
deutung: Lenin, Luxemburg u.a. versuch
ten zu zeigen, dass bestimmte Probleme 
der Kapitalverwertung, die in einer fort
geschrittenen Phase kapitalistischer Ent
wicldung unausweichlich seien, die Staa
ten zu einer imperialistischen Politik 
zwingen wtirden. Eine imperialistische 
Konkurrenz der am hochsten entwickel
ten kapitalistischen Staaten wurde daher 
als notwendiges und "letztes" Stadium 
kapitalistischer Entwicklung behauptet. 
Die okonomietheoretischen Grundlagen 
dieser These sind aber gerade aus dem 
Blickwinkel der marxschen Kritik der po
litis chen Okonomie aufSerst bruchig (vgl. 
etwa zu Lenins Imperialismustheorie die 
grundlegende Kritik von Christel Neu
stifS, Imperialismus und Weltmarlctbewe
gung des Kapitals, Erlangen 1972). 
Entgegen den Erwartungen der klassi
schen Imperialismustheorien hat sich die 
Arena der Weltpolitik seit dem 1. Welt
krieg jedoch mehrmals grundlegend ge
wandelt. Spatestens nach dem 2. Welt
krieg wurde das internationale Staaten
system nicht mehr durch die Konkurrenz 
der kapitalistischen Metropolen unter-
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einander dominiert, sondern durch den 
Ost-West-Konflikt. Innerhalb dieses bipo
laren Systems vermochten die USA ihre 
Hegemonie auszubauen und zu festigen. 
Erst in den 1970er J ahren geriet diese 
Hegemonie in eine Krise. Die 1980er 
und 1990er Jahre waren dann durch ei
nen beschleunigten Globalisierungsschub 
gepragt und mit dem Zusammenbruch 
des Realsozialismus entstanden auch in 
Osteurapa genuin kapitalistische Pro
duktionsverhaltnisse. Selbst China, das 
einzig verbliebene, groiSe realsozialisti
sche Land versucht mittlerweile den poli
tisch kontrollierten Ubergang zum Kapi
talismus (vgL PROKLA 119 Chinesischer 
Kapitalismus, Juni 2000). 
Die Globalisierung veranderte und be
grenzte die Handlungsmoglichkeiten der 
Nationalstaaten, wenn auch in hochst 
unterschiedlichem AusmaiS, fur die vie
len kleinen und die wenigen graften 
Lander. Das weltpolitische Szenario lasst 
sich nicht mehr, wie in den klassischen 
Imperialismustheorien, auf die Konkur
renz imperialistischer Machte urn Anla
gespharen fur ihr iiberschiissiges Kapital 
reduzieren. Gerade die USA haben sich 
in den letzten Jahrzehnten zum weltweit 
mit Abstand groiSten Kapitalimporteur 
entwickelt. Zinsen und Wechselkurse, der 
Olpreis (da 01 nach wie vor der mit Ab
stand wichtigste Energietrager ist) und 
die Wahrung, die als Weltgeld fungiert, 
sowie die Regularien des internationalen 
Handels sind he ute die entscheidenden 
strategischen GroiSen der Weltwirtschaft, 
die auch (im Unterschied zu den Loh
nen) weitgehend auf globaler Ebene be
stimmt werden. 
Wird heute iiber Imperialismus geredet, 
so kann nicht bruchlos an die klassi
schen Imperialismustheorien angeschlos
sen werden. Problematisch sind nicht 
nur Unterstellungen wie eine das Wert
gesetz aushebelnde Monopolisierung 0-

der die Annahme einer Unterkonsumti
onstheorie, sondern auch der mehr oder 
weniger offene Geschichtsdeterminismus 
der alteren Theorien. Statt den Versuch 
zu machen, alte Imperialismuskonzepte 
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auf neue Verhaltnisse zu iibertragen, 
muss es urn Imperialismus innerhalb der 
Globalisierung gehen, urn die verschie
denen Facetten einer "imperialistischen 
Globalisierung". 
Was Imperialismuskonzepte fur die Ana
lyse gegenwartiger Verhaltnisse beitragen 
konnen, wird in diesem Heft unter ganz 
verschiedenen Blickwinkeln von Wolf~ 

Dieter Nan und Reinhart KoBler ausge
lotet. Wahrend KoBler die altere Imperi
alismusdiskussion mit den Globalisie
rungsdebatten der letzten Jahre ver
gleicht, bezieht sich Nan vor aHem auf 
die Imperialismusdiskussion der 1960er 
und 1970er Jahre und entwickelt das 
Konzept des "introvertierten Imperialis
mus", der kein zu eroberndes AuiSen, 
sondern nur ein stets tiefer zu durch
dringendes Innen kennt. 

Global Governance oder neue 
imperialistische Konkurrenz? 

Nach dem Ende des Ost-West Konflikts 
sah es zu Beginn der 1990er Jahre fur ei
nen kurzen Augenblick so aus, als ergabe 
sich die Moglichkeit einer "Global Go
vernance": einer kooperativen Bearbei
tung der groiSen okologischen und sozia
len Probleme, an der sich staatliche und 
zivilgesellschaftliche Akteure gleicherma
iSen beteiligen wiirden. Nicht Idealismus, 
sondern die schiere GroiSe dieser Prob
Ierne und die bereits hergestellte weltwei
te Interdependenz, so die optimistische 
These, wiirde auch groiSen Staaten keine 
andere Chance lassen, als an diesem Pro
zess teilzunehmen (vgl. zur Auseinander
setzung urn Global Governance die Bei
trage von Achim BrunnengraberjChris
tian Stock in PROKLA 116, September 
1999, sowie Dirk Messner und Franz 
Nuscheler in PROKLA 118, Marz 2000). 
Die 1990er Jahre erwiesen sich jedoch als 
Jahrzehnt der Krisen, Kriege und ver
starkter staatlicher Konkurrenz. Zu Be
ginn des neuen Jahrtausends toben welt
weit 47 Kriege und bewaffnete Konflikte. 
Die Finanz- und Wahrungskrisen in Asien, 
Lateinamerika, Osteuropa und der Tur-
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kei haben fur Millionen von Menschen 
eine massive Verschlechterung ihrer all
taglichen Lebensbedingungen gebracht. 
Effektive MaEnahmen, urn hier gegenzu
steuern, sind nicht in Sicht. Der Abbau 
sozialer Sicherungssysteme in den meis
ten der entwickelten kapitalistischen 
Lander schreitet rasant voran - urn den 
"Standort" fur das internationale Kapital 
attraktiv zu halten. Und in Verbindung 
mit dem "Kampf gegen den T erroris
mus" nimmt auch der Ausbau staatlicher 
Kontroll- und RepressionsmaEnahmen 
erneut zu. 
Allerdings ist in den letzten J ahren auch 
eine immer breitere Protestwelle entstan
den, die sich aus unterschiedlichen Mo
tiven und von verschiedenen Positionen 
aus den Zumutungen des globalen Kapi
talismus entgegen stellt. Weltweit haben 
sich in den 1990er Jahren soziale und 
politische Gruppen in einer bis dato ein
zigartigen Art und Weise vernetzt. Die 
mittlerweile jahrlich stattfindenden regi
onalen und globalen Sozialforen bieten 
Globalisierungskritikern, Antirassismus-
11l1tlatlven, stadtpolitischen Gruppen, 
Umweltschiitzern und vielen anderen 
mehr die Moglichkeit zum Austausch 
und geben ihnen eine globale Offent
lichkeit. Kein offizielles Gipfeltreffen -
von Seattle iiber Miinchen bis Davos -
konnte in den vergangenen Jahren statt
finden, ohne dass es durch massive Pro
teste von Gruppen verschiedenster Cou
leur gestort worden ware. Als die USA 
Anfang 2003 in den Irak einmarschier
ten, protestierten am 15. Februar weit 
iiber 10 Millionen Kriegsgegner gleich
zeitig in Tokyo, New York, Rom, Berlin 
und anderen Stadten rund urn die Welt. 
Nach wie vor kann den USA an politi
schem Einfluss und militarischer Starke 
kein anderes Land auch nur das Wasser 
reichen, allerdings ist ihre okonomische 
Stellung langst nicht mehr so unange
fochten wie ehedem. Gemessen an 
MarktgroEe, Wirtschaftskraft und Pro
duktivitat ist die EU dabei, mit den USA 
gleichzuziehen. Entscheidender okono
mischer Vorteil der USA bleibt die Rolle 
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des Dollar als Weltgeld, ein Vorteil, den 
die USA allerdings auch bitter notig ha
ben: ermoglicht doch vor allem die be
sondere Rolle des Dollar, dass das "Twin 
Deficit" (bestehend aus einem Haushalts
und einem Leistungsbilanzdefizit) bisher 
problemlos durch internationales Kapital 
finanziert wurde, das in die USA floss. 
Genau diese Rolle des Dollar, und damit 
ein wichtiger okonomischer Stiitzpfeiler 
der US-Hegemonie, wurde aber durch 
die Einfuhrung des Euro attackiert. Zwar 
hat der Euro noch langst nicht die Be
deutung des Dollar als Reserve-, Handels
oder Anlagewahrung erreicht, allerdings 
ist mit dem Euro zum ersten Mal seit 
dem 2. Weltkrieg iiberhaupt ein Kandi
dat in Sicht, welcher dem Dollar die Rol
le als Weltgeld streitig machen konnte, 
und in den letzten Jahren hat die welt
weite Bedeutung des Euro durchaus zu
genommen. Insofern lasst sich das zu
nehmend unilaterale Agieren der USA in 
den letzten Jahren und insbesondere der 
Irakkrieg auch als Versuch des politi
schen und okonomischen T errainge
winns gegeniiber potenziellen Konkur
renten verstehen, wo es neb en der Kon
trolle von Olproduktion, Oltransport, 
Olpreis auch urn die Kontrolle der Wah
rung, in welcher die Olrechnungen zu 
bezahlen sind, ging - was im iibrigen ge
nau den Zielen entspricht, die im Friih
jahr 2001 im Cheney-Report (benannt 
nach dem US-amerikanischen Vizeprasi
denten) formuliert wurden. Ob sich dies 
alles auch so durchsetzen lasst, ist aller
dings eine andere Frage. 
Urn mit den USA tatsachlich urn die 
Rolle als Hegemon zu konkurrieren, 
miisste die EU aber nicht nur auf oko
nomischer, sondern auch auf militari
scher Ebene eigenstandig Starke de
monstrieren, was mit erheblichen Kosten 
und voraussichtlich auch innen- wie au
Eenpolitischen Konflikten verbunden 
ware. Immerhin treiben gerade Deutsch
land und Frankreich, die im Vorfeid des 
Irakkrieges offensiv gegen die US
Interventionspolitik aufgetreten sind und 
sich damit als "Friedensmachte" profi-
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lierten, die von den USA unabhangige 
Militarisierung der EU engagiert voran. 
Bereits 1999 hat die EU auf dem Gipfel 
von Helsinki die Einrichtung einer eige
nen, weltweit operierenden, europaisehen 
Eingreiftruppe beschlossen. Eine Starke 
von 60.000 Soldaten ist angepeilt. Der 
unmittelbar vor seiner Annahme stehen
de EU-Verfassungsentwurf giegt die Mili
tarisierung der EU in Recht und Gesetz. 
So heigt es etwa im Artikel 40 Absatz 1, 
dass die "gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik integraler Bestand
teil der Gemeinsamen Augen- und Si
cherheitspolitik ist. Sie sichert der Union 
die auf zivile und militarische Mittel ge
stutzte Fahigkeit zu Operationen." Und 
in Absatz 3 dieses Artikels zwingt die EU 
ihre Mitgliedstaaten faktisch zur militari
schen Aufrlistung: "Die Mitgliedstaaten 
verpflichten sich, ihre militarischen Fa
higkeiten schrittweise zu verbessern." 
Und insbesondere in Deutschland gehort 
es zu einer der wichtigsten Kontinuitaten 
von schwarz-gelber zu rot-gruner Politik, 
dass Auslandseinsatze der Bundeswehr 
zum akzeptierten Normaifall werden. 

Globale Anarchie nach dem Ende 
des Multilateralismus? 

Offensichtlich stehen wir in einer Um
bruchsituation, ohne dass bereits klar er
kennbar ware, in welche Richtung die 
kunfi:ige Entwicklung geht. Auf jeden 
Fall scheinen sich multilaterale Ansatze 
der Weltpolitik, wie sie sich in den ffu
hen 1990er Jahren abzeichneten, eher 
aufzulosen als zu konsolidieren. Was dies 
auf der Ebene des Welthandels bedeu
tet, untersueht Heribert Dieter in seinem 
Beitrag. Inzwischen wird die 1995 ge
grundete Welthandelsorganisation WTO, 
die in der Vergangenheit vor aHem we-
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gen ihrer strikten Liberalisierungspolitik 
kritisiert wurde, zunehmend von den 
USA aber auch von der EU durch bilate
rale Vereinbarungen umgangen, da sie so 
ihre Interessen noch besser durchsetzen 
konnen. In Europa stieg vor aHem der 
seit dem Amtsantritt von Bush junior 
verstarkte Unilateralismus auf Kritik. 
Dass sich Unilateralismus und Multilate
ralismus aber keineswegs diehotom ge
genuberstehen, zeigt der Beitrag von 
Christoph Gorg und Markus Wissen. 
Ausgehend von Poulantzas' Staatstheorie 
zeigen sie am Beispiel der Auseinander
setzung urn das TRIPS-Abkommen uber 
geistiges Eigentum, wie Uni- und Multi
lateralismus ineinander versehrankt sind. 
Von entscheidender Bedeutung fur die 
weitere Entwicklung des Weltsystems 
durfte das klinftige Verhaltnis zwischen 
den USA und der EU sein. An diesem 
Punkt gehen denn auch die Meinungen 
am weitesten auseinander. Wahrend Ingo 
Schmidt zwar eine Reihe okonomischer 
Differenzen, aber letztlich doch weitge
hend libereinstimmende Herrschaftsinte
ressen diesseits und jenseits des Atlantiks 
ausmacht, sieht Immanuel Wallerstein 
den weiteren Niedergang der USA als ei
ne weitgehend ausgemachte Sache an. 
Damit verbunden waren aber nieht nur 
starker werdende Differenzen zwischen 
den USA und der EU, sondern das Ent
stehen einer "globalen Anarchie", in der 
sich auch ganz neue Machtzentren her
ausbilden konnten, etwa durch eine An
naherung von China, Japan und Korea. 
Die Diskussion ist also alles andere als 
abgeschlossen. WiT werden sie daher 
auch in den nachsten Hetten, augerhalb 
des jeweiligen Heftschwerpunktes fortset
zen. 
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In eigener Sache 

Am 4. Oktober fand in Berlin die Mitgliederversammlung der "Vereinigung zur Kritik 
der politischen Okonomie e.V." statt. Die Vereinigung gibt die PROKLA heraus, dis
kutiert die kunftigen Schwerpunktsetzungen und wahlt die Redaktion. Neu in die Re
daktion gewahlt wurden Alex Demirovic, Henrik Lebuhn und Gregor Zattler; die ub
rigen Redaktionsmitglieder wurden wiedergewahlt. Birgit Mahnkopf hat nach 
18jahriger auGerordentlich engagierter und produktiver Mitarbeit leider nicht mehr 
kandidiert. Die Redaktion dankt ihr fur ihren Einsatz, ihre Diskussionsfreude und ihre 
vielen anregenden Ideen. Der PROKLA bleibt Birgit Mahnkopf aber auch weiterhin 
als 2. Vorsitzende der "Vereinigung" verbunden. 
1m Vordergrund der Debatten der Mitgliederversammlung stand in diesem Jahr die 
geHihrdete akonomische Situation der PROKLA. Wie andere linke politisch
wissenschaftliche Zeitschriften hat auch die PROKLA mittlerweile mit sinkenden Ver
kaufszahlen und wachs end en akonomischen Problemen zu kampfen. Dabei liegt der 
Ruckgang der Verkiiufe nicht daran, dass die Abonnentenzahl geringer wlirde, sondern 
vor aHem am abnehmenden Einzelverkauf; die Buchhandlungen verringern zuneh
mend ihr Sortiment und halten altere Titel oder auch Zeitschriften wie die PROKLA 
uberhaupt nicht mehr vorratig. 
Die PROKLA benatigt Unterstutzung. Neue Abonnements wurden helfen, aber auch 
mehr Prasenz in Buchhandlungen und Bibliotheken. Wer von unseren Lesern und Le
serinnen die Maglichkeit hat, neue Abonnenten zu werben, mage dies bitte tun. Wer 
die PROKLA weitergehend unterstutzen machte, ist herzlich eingeladen Mitglied in 
der "Vereinigung zur Kritik der politis chen Okonomie e.v." zu werden. Mit den Mit
gliedsbeitragen unterstutzt die Vereinigung die Finanzierung der Redaktionsarbeit. 
Monatliche oder jahrliche Mitgliedsbeitrage kannen nach eigenem Ermessen bezahlt 
werden und sind steuerabzugsf<ihig, da die Vereinigung als gemeinnutzige Karperschaft 
anerkannt ist. 
Die PROKLA ladt nicht nur zur Einsendung von Artikeln bzw. Exposes ein, wir freu
en uns auch uber Vorschlage fur kunftige Themenschwerpunkte. Ebenso erwU11Scht 
sind kritische Beitrage zu bereits publizierten Artikeln oder Themen. Neben dem je
weiligen Heftschwerpunkt sollen in Zukunft auch verstarkt Debatten uber aktuelle 
Themen gefuhrt werden. Dabei sollten Debattenbeitrage mit ca. 30.000 Zeichen (10-
12 Druckseiten) in der Regel etwas kurzer sein als die ublichen Artikel des Heft
schwerpunkts mit ca. 40-55.000 Zeichen (14-20 Druckseiten). 




