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Das Ziel der vorUegenden Arbeit lst es, Im Rahmen der marxistlschen Theorle den 
gegenwartlgen Kapltallsmus rn Grlechenland, seine strukturellen Kennzelchen sowle 
seine Entwicklungstendenzen zu analysieren. 
Die Reallsierung dieser . Zielsetzung wird dadurch erschwert, daB der 
sozlalwlssenschaftliche Diskurs Uber die Problerne des gegenwlU-tlgen grlechlschen 
Kapttalismus seit langerem van bestlrnmten ldeologischen Konstrukten beherrscht wird. 
Es handelt sich dabei um zwel kornplementare Jdeologlen: 
a. Dre traditronelle sowjet-marxrstlsche Konzeption .des "Monopol"'- bzw. "staatsmonc 
poltstlschen" Kapitalismus, die ln erster Linle auf elner eklektischen Interpretation der 
leninschen lmperiallsrnuskonzeptlon basiert. 
b. Dle "neomarxlstlsche'" Konzeptlon des "Weltkapltallsmus", die elne Fortsetzung bzw. 

' Erganzug bestimmter Stromungen der klassischen lmperialismustheorlen darstellt. 
Der Kernpunkt beider Schulen 1st die These von der "'Abhangigkelf' und der "beschrankten 
Entwicklung" des grlechlschen Kapltallsmus, die es erlaubt, die Ktassenauselnander 
setzungen In Grlechenland als Produkt der lnteressen und des "Willens"' des Auslands 
kapitals zu lnterpretreren. 
DieserAbhanglgkeltsansatz wird lm·Rahmen der gegenwartlgen theoretlschen Koojunktur 
durch erne spezlflsche Analyse der ·fiistorischen Entwicklung Grlechenlands "untermauert": 
das Griechenland der Vorkrlegsara (1830 - 1940) wird als eir:i "perlpheres", "unter 
entwlckeltes"' Land lnterpretiert. Die kapltallstische Entwlcklung Griechenlands ln der 
Nachkrlegsperlode erscheint ·1n dlesen "neornarxlstlschen" Konzepten daher als "Ent 
wlcklung der Unterentwl~klung". 
BerUckslchtigt man diesen theoretischen Hintergrund, so ist elne Analyse des zeitgenos 
slschen grlechlschen Kapltallsmus zunachst s,Jezwungen, slch zwel Problemfeldern zu 
widmen: 
al Der KllU-ung voo theoretlschen Grundfragen der Kapitallsmus- und lmperlallsmusanalyse: 
Hierzu gehoren solche Begrlffe wle Staat, kapitallstlsche Produktlonswelse (dle kapltall 
stlsche Gesellschaftsformation) (der "monopollstische" Kapltallsmus), lnternatlonallslerung 
des Kapltals, der lmperialismus und die Unterentwicklung. 
Jch stelle die Debatte Uber d]ese Begriffe In den "klasslschen" lmperlallsmustheorlen (Ab 
schnltt I, Kapitel 1 - 3) und In den zertgenossischen Theorlen (Abschnltt II, Kapitel 4 
- 7) dar, um in Auseinandersetzung mit dem klasslschen und mit dem neomarxlstischen 
bzw. sowjet-marxlstlschen Dlskurs meine eigene theoretische Position zu besttmmen. 
bl Der Analyse der Entwlcklung Griechenlands: 
Hier splelen die Fragen der nationalstaatlichen Konstitulerung der neugriechischen kaplta 
llstlschen Gesellschaftsformatlon sowle der Beurteilung elnzelner Entwlcklungsperloden 

EINLEITUNG 
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die entscheidende Rolle (Abschnitt Ill, Kapitel 8 u, 9l. 
Auf der Grundlage dieser Klarung wlchtlger theoretlscher Begrlffe und der mlt ihrer Hilfe 
"neu" gelesenen Geschlchte Grlechenlands van 1830 bis 1940 wird dann Im Jetzten Kapitel 
der Arbeit dre Entwlcklung der Kapitalakkumulation in Nachkrlegs-Griechenland untersucht. 
Anhand bestlrt1mter lndlkatoren der Kapltalrentabllltil.t wlrd die Dynamlk des grlechlschen 
Akkumulationsproze8es dargestellt und damit eln Verglelch der Kapltalakkumulatlon Jn 
Griechenland mit der Entwicklung in vier EG-Landern CBRD, GroBbritannien, Frankreich, 
ltalfen) unternommen. Der grlechlsche AkkumulatlonsprozeB wlrd ln Abgrenzung zum 
Abhanglgkeltsansatz als "nachholende Entwlcklung" lnterpretlert. Der Krltlk der 
Abhangigkeltstheorie dlent auch die abschlleBende Analyse der Weltmarktlntegratlon 
Grlechenlands. 
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Aktuelle Fragen der klassischen marxistisdten lmperialismustheorien 
( Hilferding. Luxemburg. Bucharin, Lenin ) 

ABSCHNITT I 



1.1 Einleitung 
Seit mehr als 60 Jahren hat die Hauptstromung marxistischer Theorie und Po 
iitik eine Analyse des Imperialismus als Ausgangspunkt. Fiir sie stellt der 
Imperialismus das gegenwartige Stadium des Kapitalismus dar, das soziale 
Regime also, das verandert werden soll. 
Zwei Faktoren charakterisieren gemass dieser Theorie den Imperialisrnus aLs' 
ein neues Stadium des Kapitalismus: Die besondere Rolle der Monopole und dJe 
Internationalisierung des Kapitals, Entwicklungen, die sich auch auf der po 
litisch-militarischen Ebene als imperialistische Politik, Kolonialismus und 
Neo-Kolonialismus widerspiegeln. 
Auch die meisten gegenwartigen Imperialismustheorien, insbesondere diejeni 
gen der 70er Jahre, betrachten die Internationalisierung des Kapitals als ei 
nen Ausdruck des internationalen Charakters der kapitalistischen Produktions 
weise (KPW),'Die Haupttendenz gegenwartiger marxistischeI' Theorien betrachtet 
also die kapitalistische Weltokonomie als eine einheitliche Struktur, in die 
die Nationalokonomien und die Nationalstaaten als Teile eingegliedert sind. 
Es gibt nur wenige Analysen des Imperialismus, die darlegen, dass die Kapi 
talbeziehung in ihren vollkommenen Formen nur auf der Ebene der nationalen 
Gesellschaftsformation reproduziert wird, dass folglich die kapitalistische 
Weltokonomie keine einheitliche Struktur, sondern das Resultat der Verflech 
tung der verschiedenen kapitalistischen Gesellschaftsformationen ist (siehe 
Kapitel 4-~). Diesselbe Diskussion wird von einem anderen Gesichtspunkt un 
ter den marxistischen Staatstheorien gefuhrt. Die'Frage ist bier, ob bzw. 
wieweit die Gesetze und Funktionen des kapitalistischen Weltsystems den Na 
tionalstaat uberwinden. 
Die obengenannten Fragen in Hinsicht auf die Internationalisierung des Kapi- 

e tals werden heute nicht zum ersten Mal gestellt. Sie werden schon - wenn auch 
unter anderen historischen Bedingungen - von den klassischen Imperialismus 
theorien (in chronologischer Reihe: Hilferding 1909, Luxemburg 1912, Bucha 
rin 1915, Lenin 1916) aufgeworfen. Man kann sogar feststellen,. dass viele 
gegenwartige Imperialismustheorien blosse eklektizistische Wiederholungen der 
klassischen Analysen sind. 
Die Auseinandersetzung um den Imperialismus nimmt wahrend.des zweiten und 
dri tten Jahrzehnts des 20. Jahr-hunder-ts eher einen poli tischen als einen 
theoretischen Cbarakter an, auch unter den Theoretikern des revolutionaren 

Die klassischen lmperialismustheorien und das Problem des "Weltkapitalismus" 

KAPITEL 1. 
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1. 2 Die historische Epoche der klassischen Imperialismu_:;,!!:l_e.~ien _und di~ 
Frage des 11Welt)capital~~: 

1. 2 .1 Die klassische Definition des Imperialismus 
Die klassischen marxistischen Imperialismustheorien sind in der historischen 
Epoche des Kolonialismus und der akuten Konflikte zwischen den fijhrenden 
Industriemachten, die zum ersten Heltkrieg fuhren, fomuliert worden. 
Der Begriff Imperialisllfus wird schon in den ersten Jahren des 20. Jahrhun 
derts benutzt1 um das Ko~onialsystem und die Kolonialpolitik der damaligen 
Industrieliinder zu beschreiben. 
Rudolf Hilferding ist der erste Theoretiker, der in seinem 11Finanzkapital11 

(geschrieben 1909) die Ansicht vertritt, dass sich der Kapitalismus in einer 
neuen historischen Etappe befindet. Die Hauptschlussfolgerung Hilferdings 
lautet: 11Das Charakteristisc~e des 1modernen' Kapitalismus bilden jene Kon 
zen~ationsvorgange, die einerseits in der 'Aufhebung der freien Konkurrenz' 
durch die Bildung von Kartellen und Trusts, andererseits in einer immer 
innigeren Beziehung zwischen Bankkapital und industriellem Kapital er~chei 
nen. Durch diese Beziehung ninnnt das Kapital die Form des Finanzkapitals an, 
die seine hochste und abstrakteste Erscheinungsform bildet." (Hil£erding 
1973, S. 17). Diese zentrale These wird spater von den anderen klassischen 
marxistischen Imperialismustheorien ubernommen. Hehr noch: Sie ist der 
Ausgangspunkt zur Formulierung einer Theorie der sozialen Revolution. 
So definiert etwa Rosa Luxemburg: "Der Imperialismus ist der politische 
Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konk:urrenzkampf um 
die Reste des noch nicht mit Besehlag belegten nicbt-kapitalistischen Welt 
milieus". (Luxemburg 1970, ~. 361). Luxemburg betrachtet die Ausbreitung des 
Kapitalismus in die nicht-kapitalistischen 11Res1;e11 als die entscheidende 
Bed Lngung , die die erweiterte Reproduktion des Kapitals ermoglicht. Die 
imperialistische Politik sowie die interimperialistischen Konflikte werden 
f~lglich als das Strukturmerkmal des Kapitalismus ~ngesehen. 
Buchar>in definiert seiner~eits den Imperialismus "as a poli~y of finance 

Marxismus. Die bestinunte historische Konjunktur gibt aber der damaligen 
politischen Auseinandersetzung einen sehr bedeutenden theoretischen Inhalt. 
!ch gehe daher davon aus, dass die klassischen theoretischen Analysen und 
die Auseinandersetzungen der Jal1!'e 1910-1925 bezuglich des Imperialismus 
bis heute ihre Aktualitat behalten haben und zur wissenschaftlichen Unter 
suchung des gegenwartigen Imperialismus beitragen konnen. 



1.2.2 Die Einfiihrung der Theorie des "Weltkapitalismus" 
Es liegt nicht in unserer Abs~cht, die k~~sischen marxistischen Theorien 
darzustellen oder zu kommentieren. Denn die Kontroverse zwischen den Theo 
retikern des revolutionaren Marxismus und den Vertretern der Sozialdemokra 
tie einerseits und innerhalb des revolutionaren Marxismus, zwischen der 
"cr-thodoxen" und der luxemburgistischen Auffassun$, andererseits ist be 
kannt .1 Wir werden uns hier ausschliesslich Mit der Frage des "Weltkapita 
lismus" beschaf t Igen , einer Frage (und Kontroverse), die beim eklektizisti 
schen Lesen der klassischen Imperialismustheorien und bei der Isolierung der 
Broschiire Lenins iiber den Imperialismus von dessen anderen politischen 
Schrtften derselben Periode2 unbemerkt bleibt. 
Sowohl die Analyse Rosa Luxemburgs als auch die Bucharins fiihren eine be 
stimmte Anschauung iiber den 11Weltcharakter11 der kapitalistischen Pr oduk-' 
tionsweise ein. Diese Anschauung behauptet, dass die kapitalistische Pro 
duktionsweise in ihrer vollkomrnenen Form nur auf der Ebene der Weltokono- 
mie reproduziert wird, dass folglich die Gesetze und ftie kausalen Beziehungen, 
die Marx entdeckt hat, nur auf der Ebene der Weltokonomie gelten. l'!ie Welt 
okonomie wird so als eine einheitliche (kapitalistische) soziale und oko 
nomische Struktur betrachtet. 
Rosa Luxemburg fomuliert in den Schriften, die spater unter dem Titel "Was 
ist die Nationalokonomie?11 veroffentlicht werden, die These, dass die Na 
tionalokonomie nicht als eine besondere sozio-okonomische Struktur betrach 
tet werden kann, dass sie im Gegenteil nur ein Teil der einheitlichen 

"Der Imperialismus •• der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe (ist) 1 

wo die Hervschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausbildet, der 
Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Auftteilung der Welt 
durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Au~eilung des gesam 
ten Territoriums der Erde durch die grossten kapitalistischen Lander abge 
schlossen ist" (Lenin 1970, S. 839), 

........ 1972, s. 139-140). 
Schliesslich fomuliert Lenin die heute wohlbekannte Definition, wonach 

capital. However 1 one may also speak of imperialism as an ideology" (Buk 
harin 1972, S, 110). Auch bei Bucharin wird diese imperialistische Politik 
als ein Strukturmerlcmal des modernen Kanitalismus verstanden: 11( 

••• ) Im 
per~alism is not only a system most intimately connected with modern capi 
talism, it is also the most essential element of the latter" (Bukharin 
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Weltokonomie bildet: "Die Ware dient nicht, um 'einige Mangel' der Natio 
nalokonomien zu decken, sondern im Gegenteil, um Mangel zu schaffen, um 
Risse und Briiche in den alten Gebauden der 'Nationalokonomien' zu 5ffnen 
( ••• ) Nichts spielt heute eine bedeutendere Rolle im politischen und okono 
mischen Leben, als der Widerspruch zwischen den okonomischen Phanornenen, die 
alle Volker in einer gro~sen Gesamtheit einigen, und der Struktur der Staa 
ten, die kiinstlich die Volker zu trennen versuchen" (Luxemburg 1976, 
s. 65-66). 

Diese Auffassung hinsichtlich des ~eltkapitalismus entwickelt Luxemburg in 
ihrer "Akkumulation des Kapitals". Hier·versucht sie von Anfang an die mar 
xistische Theorie der Reproduktion des Gesamtkapitals neu - in Bezug auf 
die Weltebene - zu formulieren. Folgendes zitat iiber den inneren und den 
ausseren Markt macht ihre Ansicht klar: "InneI'er und ausserer Markt spielen 
gewiss eine gt>osse u~d grundverschiedene Rolle im Gang der kapitalistischen 
Entwicklung, jedoch nicht als Begriffe der politischen Geographie, sondeI'n · 
als die der sozialen Okonomie. Innerer Markt vom Standpunkt der kapitalisti 
schen ?roduktion ist kapitalistischer Markt, ist diese Produktion selbst als 
Abnehmerin ihrer eigenen Produkte und Bezugsquelle ihrer eigenen Produktions 
elemente. iusseI'er Markt fUr das Kapital ist die nichtkapitalistische sozia 
le Umgebung, die seine Produkte absorbiert und ih!n Produktionselemente und 
Arbeitskriifte liefert. Von diesem Standpunkt, okonomisch, sind Deu··:schland 
und England in ihrem gegenseitigen Warenaustausch fiir einander meist innerer, 
kapitalistischer Markt, wahrend der Austausch zwischen der deutschen Indu 
strie und den deutschen bauerlichen Konsumenten wie Produzenten fiir das 
deutsche Kapital auswartige Marktheziehungen darstellt" (Luxemburg 1970, 
s. 208). 

Grosse Ahnlichkeiten mit dieser These Luxemburgs weist die spatere Auffas 
sung Bucharins auf. Der Auter des "Imperialismus und Weltwirtschaft" be 
hauptet: "We may define world economy as a system of production relations 
and, correspondingly1 of exchange relat~ons on a world scale(,,,) Just as 
every individual enterprise is part of the 'national' economy, so everyone 
of these 'national economies' is included in the system of world economy 
( ••• )By and large the whole process of world economic life in modern times 
reduces itself to the production of surplus value and its distribution 
among the various groups and sub-groups of the bourgeoisie on the basis of 
an everwidening reproduction of the relations between two classes, the 
class of the world proletariat on the one hand and the world bourgeoisie 



on the other" (Bukharin 1972, S. 17 u •. 27). 
Auf der Basis dieser Argumentation folgert Bucharin: "The world economy is 
one of the species of social economy in general" (Bukharin 1972, S. 27). 
Diese Auffassung der kapitalistischen Weltokonomie setzt eine bestinnnte Theo 
rie des Staates voraus: "The cleavage between 'town and country' as well as 
the 'development of this cleavage', formely confined in one country alone, 
are now being reproduced on a tremendously enlarged basis. Viewed from this 
standpoint, entire countries appear today as 'towns', namely, the industrial 
countries, whereas entire agrarian territories appear to be "countny" " (Buk 
harin 1972, S. 21). Die Nationalokonomien und die Nationalstaaten werden nach 
Bucharin in einer besti11Unten historischen Epoche konstituiert, in der das 
Niveau der kapitalistischen Entwicklung nicht die Form (und das Niveau) des 
Weltkapitalismus erreicht hat. Imperialismus bedeutet aber Formation einer 
einheitlichen kapitalistischen Weltstruktur, eine Tatsache, die zur Folge 
hat 11a growing discord between the basis of social economy which has become 
world-wide and the peculiar class structure of society, a structure where the 
rulirig class (the bourgeoisie) itself is split into 'national groups' ( ••• ) 
The organization process tends to overstep the 'national' boundaries. But 
it finds very substantial obstacles on this noad" (S. 7~). Bucharin behaup 
tet deshalb, dass der Widerspruch zwischen 11der Entwicklung der Produktiv 
krafte einerseits und den 'nationalen' Grenzen der Organisation der Produk 
tion andererseits" ein Spezifikum des Kapitalismus ist. 
Er fas st seine Ansicht wie folgt zusammen: "Production is of a social nature; 
international division of labour turns the private 'national' economies into 
parts of a gigantic allembracing labour process, which extends over almost 
the whole humanity. Acquisition, however, assumes the charakter of 'natio 
nal' (state) acquisition(,,,) Under such conditions, there inevitably arises 
a conflict, which, given the existence of capitalism, is settled through 
extending the state frontiers in bloody struggles, a settlement which holds 
the prospect of new and mone grandiose conflicts" (S. 74). 
Starker als Luxemburg analysiert Bucharin den Widerspruch zwischen "Welt 
kapitalismus" und Nationalstaa t als Wurzel des erst en Wel tkrieges. Er zitiert 
in diesem Zusa11Unenhang Hilferding: nDie Politik des Finanzkapitals verfolgt 
somit drei Ziele: erstens Herstellung eines moglich grossen Wirtschaftsgebie 
tes, das zweitens durch Schutzzollmauern gegen die auslandische Konkurrenz 
abgeschlossen und darnit drittens zum Exploitationsgebiet der nationalen 
monopolistischen Vereinigungen wird" (Hilferding 1973, S. 443, zitiert von 
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Bukharin 1972, s. 7~). Diese Fomulierung bedeutet fur Bucharin keine Ruck 
nahme seiner Theorie des "Weltkapitalismus": ,,The international division of 
labo\ll', .• (is) the economic prius which cannot be destroyed even by the 
World War" (Hilferding 1973, s. 443, zitiert von Bukharin 1972, S. 74). 
Die These einer weltkapitalistischen soziookonomischen Struktlll' wird zum 
ersten Mal von den klassischen Imperialismustheorien in die marxistische·· 
Theorie eingefuhrt. Marx dagegen verknupft immer die Herrschaft des Kapitalis 
mus, der kapi talistischen Produktionsweise, rnit der "poli tischen Zentrali 
sation" irn Nationalstaat und spricht, in Bezug auf die Weltokonomie, uber 
den 11allseitigen Verkehr" und die "allseitige Abhangigkeit der Nationen 
voneinander" (MEW 4, S, 466-"Das Manifest .•• "). "Die Bourgeoisie hebt mehr 
und mehr die ZersplitteI'Ung der Proouktionsmittel, des Besitzes und· der 
Bevolkerung auf. Sie hat die Bevolkerung agglomeriert, die Produktionsmittel 
zentralisiert und das Eigentum in wenigen Handen konzentriert. Die notwen 
dige Folge war die politische Zentralisation. Unabhangige, fast nur ver 
bundete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen und 
Zollen wurden zusammen~edrangt in eine Nation, eine Regierung, ein Gesetz, 
ein nationales Klasseninteresse, eine Douanenlinie" (ibid, Hervorhebunp.en von Marx). 
Oberdies zeigt Marx in seinern H;~mptwerk "Das Kapital", dass die spezifischen 
sozialen Strukturen und Verbaltnisse, die sich auf der Herrschaft des Kapitals 
grunden, in ihren vollkommenen Forrnen auf der Ebene der kapitalistischen Ge 
sellschaftsformation gestaltet warden sind. Marx schrei~t im Vorwort zur 
ersten Auflage von 11Das Kapital11: "Was ich in diesem Werk zu erforschen ba- 
be, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Pro 
duktions- und Verkehrsverhaltnisse. Ihre klassische Statte ist bis jetzt 
England. Dies ist der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theore- 
tischen Entwicklung dient. Sollte jed~ch der deutsche Leser pharisaisch 
die Achseln zucken Uber die Zustande der englischen Industrie- und Acker 
bauarbeiter oder sich optimistisch dabei beruhigen. dass in Deutschland die 
Sachen noch lange nicht so schlimm stehen. so muss ich ihm zurufen: Dete 
fabula narratur! An und fiir sich handelt es sich nicht um den hoheren oder 
niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonisrnen, welche aus 
den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt 
sich um diese Gesetze selbst, um diese mit eherner Notwendigkeit wirkenden 
und sich durchsetzenden Tendenzen" (MEW 23, s. 12). 
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1.3 Lenins ·Kritik der politischen Folgen der Tbeorie des "Weltkapitalis- 
mus11 (Die 11nationale Frage") 

Die Auffassung, dass der Kapitalismus eine einheitliche sozio-okonomische 
Weltstruktur bildet, herrscht innerhalb der revolutionaren marxistischen Be 
wegung unmittelhar nach der Jahrhundertwende. Am Anfang adoptiert auch Le 
nin diese Auffassung. Lenin schreibt im Dezember 1915 im Vorwort fiir Bucha 
rins Buch "Imperialismus und Weltokonomie11 unter anderem: "Die wissenschaft 
liche Bedeutung der Arbeit N.1. Bucharins liegt besonders darin, dass er die 
Grundtatsachen der Weltwirtschaft betrachtet, die den Imperialismus als Gan 
zes, als eine bestimmte Entwicklungsstufe des hochst entwickelten Kapitalis 
mus betreffen" (L.W., Bd. 22, S. 102). 
Im selhen Text kritisiert Lenin wie folgt die Auffassung Kautskys, dass eine 
friedliche Koalition aller imperialistischen Machte und die Bildung einer 
ultraimperialistischen Union zur gemeinsamen Ausbeutung der Kolonien moglich 
sei: "Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Entwicklung in der Richtung 
auf einen einzigen, alle Unternehmungen und ausnahmslos alle Staaten ver 
schlingenden Welttrust verlauft. Doch diese Entwicklung erfolgt unter solchen 
Umstanden, in einem solchen Tempo, unter solchen Widerspriichen, Konflikten 
und Erschiitterungen ( ••• ) dass notwendigerweise, bevor es zu einem Helttrust, 
zu einer ·rultraimperialistischen' Weltvereinigung der nationalen Finanzka 
pitale kommt, der Imperialismus unweigerlich bersten muss, dass der Kapita 
lismus in sein G.egenteil umschlagen wird" (ibid). Lenin folgt hier wieder der 
A,rgumentation Hilferdings, der behauptet, dass ein "Generalkartell" 11okonomisch 
d enkban'", aber "sozial und politisch eine Unmoglichkeit ist" (Hilferding 1973, 
S. 403). In anderen Texten derselben Periode betrachtet Lenin hingegen die 
Aufteilung der Welt unter die imperialistischen Staaten ·a1s das wesentli- 
che Merkmal des Imperialismus :' 11Imperialismus ist die Unterordnung aller 
Schichten der besitzenden Klassen unter das Finanzkapital und Aufteilung ~er 
Welt unter fifof bis sechs 'grossen•· Machten. ( ••• ) Die Periode des Imperia 
·lismus bedeutet die Aufteilung der Welt unter die "groasen" privilegierten 
Nationen, d0ie alle ubrigen Nationen unterdriicken" (Mai 1915, L.W. Bd. 210 

s. 216. 222) • 
Wir befinden uns hier in einer Zeit, in dep grosse historische Umwandlungen 
in Europa und Russland stattfinden: Der erste Weltkrieg ist in vollem Gange 
und wird von sozialen Erschutterungen in den Kriegsmachten begleitet. Die 
Volksmassen setzen die FI'age der sozialen Revolution auf die Tagesordnung, 
die Internationale wird in einen reformistisch-chauvinistischen und einen 
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revolutionaren Flugel gespalten. 
Dem revolutionaren Flugel der Sozialdemokriatie stellen sich zwei Arten von 
Fragen: a) Das Problem der revolutioniiren Strategie, d.h. der Bedingungen1 

unter denen die Arbeiterklasse die Macht ergreifen kann , b) Die Frage d·er 
politischen Taktik, vor allem die Position zur Frage der nationalen Selbst 
bestimmung. Zu dieser Frage herrschen innerhalb des revolutioniiren Flugels 
der Sozialdemokratie Ansichten, die das Selbstbestimmungsrecht der Nationen 
negieren. (Ober die polnische Sozialdemokratie s. L.W. Bd. 22 s. 151 und 324, 
uber die deutsche Sozialdemokratie L.W. Bd. 21 S. 417, Bd. 22 S. 318 und 351, 
uber die hollandische Sozialdemokratie L.W. Bd. 22 S. 354, uber die russische 
Sozialdemokratie L.W. Bd, 22 s. 314). 
Diese Ansichten stammen direkt aus der Theorie des 11Weltkapitalismus11 und 
stiitzen sich auf zweierlei Argumentationen: Erstens ist die nationale Selbst 
bestimmung, die Eildung neuer nationaler Staaten, im Zeitalter des Imperia 
lismus unmoglich geworden. Zweitens tendiel't die sozialistische Revolution 
notwendigerweis~ zur Errichtung eines weltumfassenden oder mindestens eines 
JIIUlti-nationalen sozialistischen Regimes, eine Entwicklung, die mit der For 
derung nach nationaler Selbstbestimmung unvereinbar ist. Von den Theoretikern 
des Imperialismus bekampft Rosa Luxemburg die Politik der Unterstiitzung des 

' Selbstbestimmungsrechtes (s. L.A.W. 1970 Bd. 1, "Ober das Selbstbestiimnungs- 
recht der Nationen", S. 681 und R. Luxemburg 1983, Bd, 4, "Zu:r russischen 
Revolution11), Aber auch Buchar in behalt noch nach der russischen Oktober 
revolution seine Distanz zur Politik der UnterstUtzung des Selbstbestimmungs 
rechtes bei. 11Gen. Bucharin sagt: 1Wozu brauchen wir das Selbstbestimmungs 
recht der Nation? (,.,) Ich will nur das Selbstbestimmungsrecht der werk 
tatigen Klassen aner~ennen'. Sie wollen also nur das anerkennen1 was iri 
Wirklichkeit in keinem ~inzigen Land ausser Russland erreicht worden ist. 
Das ist lacherlich11 (19.3.19191 L.A.W, Bd. 31 s. 188). 
Die' Theorie des "Weltlcapitalismus" wird also mit einer bestimmten Ansicht' 
uber den (biirgerlichen) Staat und die (so~ialistische) Revolution verknupft. 
Wie 1916 in einem von Lenin zitierten Text der polnisch~n Sozialdemokratie 
erklart wird: "Hir haben auch keinen G!'und anzunehmen, dass der Nation in 
der sozialistischen Gesellscha~ der Charakter einer wirtschaftlich-poli 
tischen Einheit zukollDllen wird. Nach aller Voraussicht wird sie nur den 
Cha:&?akter einer Kultur- und Spracheinheit haben" (L,W. Bd. 221 S. 328). 
Lenin bekampft diese politische Strategie schon vor der russischen Revo 
lution, was ihn schliesslich zum Bruch mit der Theorie des "Weltkapitalis- 
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mus" fiihrt. Er unterstiitzt das Selbstbestimmungsrecht der Nationen nicht 
aus Griinden des Nationalismus, sondern zur Realisierung der proletarischen 
Revolution. Schon 1913 kritisiert er die nationalistische Losung der "natio 
nalen Kultur"3• Gleichzeitig behauptet er aber (11.12 .1912): "Fur die Be 
kampfung des Krebsschadens des Nationalismus in allen seinen Formen ist die 
Propagierung des Selbstbestimrnungsrechts von sehr grosser Bedeutung11 (L.W. 
sa . 19, s. 523). 
Zunachst formuliert Lenin die Theorie der sozialen Revolution als Gesamtre 
sultat der sozialen Gegensatze und Kampfe im inneren einer nationalen Ge 
sellschaftsformation. Im Juni 1915 schreibt er: 11Fiir den Marxisten unter 
liegt es keinem Zweifel, dass eine Revolution ohne revolutionare Situation 
unmoglich ist, wobei nicht jede revolutioniire Situation zur Revolution 
fiihrt" (L.W. Bd. 21, S. 206), Nach Lenin hiingt der revolutionare Zustand 
von dem l<rafteverhaltnis zwischen den antagonistischen Klassen im Inneren 
einer Gesellschaftsformation ab. Die ~e"?olution basiert also auf der Fahig 
keit der revolutionaren Klasse, eine politische Aktivitat mit dem Ziel zu 
entfalten, "die alte Regierung .zu stiirzen (oder mindestens zu er-schiitrt er-n)" 
(Juni 1915). Spater fasst Lenin diese Ansichten im Satz zusammen: nDie 
Grundfrage jeder Revolution ist die Frage der Macht im Staate" (9. April 
1917, L.A. W. Bd. 2, S. · 45). Seine Theorie des Staates als materielle poli 
tische Verdichtung der Klassenherrschaft (und folglich die Notwendigkeit 
des Zerbrechens des biirgerlichen Staates) fo?!llluliert Lenin einige Monate 
spater in "Staat und Revolution". 
Auf der Basis der marxistischen Auffassung des biirgerlicben Staates, als 
der spezifisch kapitalistischen, politischen Cll'ganisationsform der Klassen 
herrschaft, wird m.E. der soziale Inhalt der Nation erst voll verstandlich: 
Der Staat ist Nationalstaat, di~ Nation driickt das gesamte (okonomische, 
soziale, kulturelle) Resultat des spezifischen (kapitalistischen) Zusammen 
hangs zwischen den herrschenden und den beherrschten Klassen einer Gesell 
schaftsformation aus. Die Bildung des Staates fallt im Idealfall mit der 
Bildung der Nation zusammen. Genau wie der Staat die Form des Nationalstaates 
annimmt, neigt die Nation in ihI'er politischen "Vollendung" dem unabhjing I-: 
gen Staat zu. Die Existenz mehrerer Nationalitaten im Inneren eines Staates 
bedeutet also in der Regel die Existenz einer herrschenden Nationalitat 
(die eigeritlich den besonderen nationalen Charakter des Staates bestimmt) 
und die UnterdrUckung der anderen, der beherrschten Nationalitaten. Gleich 
zeitig bedeutet aber diese Situation, dass die unterdruckten Nationalitaten 

l 

21 



hen nun einmal auf verschiedenen Stufen des Heges vom Mittelalter zur hiir 
gerlichen Demokratie und von der biirgerlichen zur proletarischen Demokratie11 

(19.3.1919, L.A.W. Bd. 31 S. 191-192). 
Auf der Basis dieser Oberlegungen kritisiert Lenin die Ansicht, dass der 
Imperia1ismus das Verschwinden und 11Zerfressen11 der Nation bedeutet: 11Die 
Behauptung, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen sei im Rahmen das Kapi 
talismus undurchfiihrbar, kann entweder im absoluten okonomischen, oder rela 
tiven politischen Sinne aufgefasst werden. Im ersten Sinne ist diese Behaup 
tung theoretisch grundfalsch ( ••• )Es ware lacherlich zu bestreiten1 dass mit 
einer kleinen Veranderung der gegenseitigen politischen und strategischen 
Beziehungen, z.B. Deutschlands und Englands, heute oder morgen die Konsti 
tuierung neuer Staaten - etwa eines polnischen, indischen und ah:hl·ichen - 
'durchfiihrbar' sei" (Januar-Februar 1916, L.W. Bd. 22, s. 145-146). 
Einige Honate spater, im Juli 1916, behauptet Lenin, da~s hinter der Ansicht 
der polnischen Sozialdernokraten, wonach im Sozialismus die Nation "nur den 
Charakter einer Kultur- und Spracheinheit"· babe und "die territoriale Ein 
teilung des sozialistischen Kulturkreises ( ••• ) nur nach den.Bediirfnissen 
der Produktion erfolgen konne, wobei iiber diese Einteilung dann natiirlich 
nicht einzelne Nationen abgesondert, aus eigener Machtvollkonunenheit", 
zu entscheiden batten, sich die biirgerliche Ideologie des Okonomismus ver 
berge: "Sie wollen weder an die Staatsgrenzen noch an den Staat iiberhaupt 

zum Seperatismus, zur Bildung eigener Nationalstaaten, ZllI' politisch-staat 
lichen Bestatigung der spezifisch nationalen Koharenz zuneigen. 
Diese marxistische Auffassung scheint Lenin auszudriicken, wenn er sagt: 
"Wiirden wir sagen, wir anerkennen keine finnlandische Nation, sondern nur 
die werktatigen Massen, so ware das hanebuchener Unsinn. Das, was ist, nicht 
anerkennen wo11en., ist ein Unding: Es wird die Anerkennung selbst erzwin- 
gen" (19.3.1919, L.A.W. Bd. 3, S. 191). Die Sozialdemokratie, fordert Lenin, 
sollte die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung unterstiitzen. Einerseits 
weil es sich um eine demokratische Forderung handelt, die die Kohiirenz der 
imperialistischen Staaten untergrabt, andererseits weil - und das ist das 
Wichtigste - die soziale Revolution nur im Inneren der nationalen (und na 
tionalstaatlichen) sozialen Koharenz aufbrechen kann: 11In den verschiedenen 
Llindern geht die Scheidung zwischen Proletariat und Bourgeoisie ihre eigen 
artigen Wege. Auf diesem Weg mussen wir aufs behutsamste vorgehen. Besonders 
behutsam mussen wir gegeniiber verschiedenen Nationen sein, denn es gibt 
nichts Schlilllllleres a1s das Misstrauen einer Nation( ••• ) Die Nationen ste- 

' 
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1.'+ Vom "Weltkapitalismus" zur imperialistischen Kette 
Lenins Auseinandersetzung mit dem "imperialistischen Okonomismus" in der na 
tionalen Frage fuhrt ihn 1916 zur Differenzierung der Theorie des Imperia1is 
mus als einheit1icher sozio-okonomischer Weltstruktur. Lenin formuliert nun 
die Theorie der weltUlllfassenden imperialistischen Kette: Die Internationali 
sierung des Ka~italismu~ durch Aussenhandel und Bildung des Weltmarktes1 

denken. Das ist eine Art 'imperialistischer Okonomismus' ahnlich dem alten 
'0konomismus1 von 1894 bis 1902 ( ••• ) Anstatt vom Staat (und folglich auch 
von der Bestimmung seiner Grenzen!) zu sprechen, reden sie von einem 'sozia 
listischen Kulturkreis1, d .h , wahlen absichtlich einen Ausdruck, der inso- 

, fern unbestimmt ist als alle Fragen des Staates verwischt werden! ( ••• ) 
Bisher galt das fiir die Sozialisten al~ unbestrittene Wahrheit, und in ihr 
liegt die Anerkennung des Staates, solange der siegreiche Sozialismus nicht 
in den vollstandigen Kommunismus hinubergewachsen ist" {L.W. Bd. 22, S. 328- 
329). 
Die staatliche Organisation der Gesellschaft besteht noch wahrend der Ober 
gangsperiode der Arbeiterherrschaft, d.h. wahrend der Periode des Sozialis 
mus, in der die biirgerlic.hen soz~alen Verhattnisse und Formen noch existieren, 
selbst innerhalb eines Proze~ses ihres standigen Umsturzes, eines Prozesses, 
den Lenin als "Absterben des Staates11 beschreibt: "Solange nationale und 
staatliche Unterschiede zwischen den Volkern und Lander.n bestehen - diese 
Unterschiede werden sich aber noch sehr,;·,·:-sehr la~ge sogan nach der Verwirk 
lichung der Diktatur des Proletariats im Weltmassstab erhalten -·erfordert 
die Einheitlichkeit der internationalen Taktik der kornmunistischen Arbeiter 
bewegung aller L~nder nicht die Beseitigung der Mannigfaltigkeit1 nicht die 
Aufhebung der nationalen Unterschiede (das ware im gegenwartigen Augenblick 
eine sinnlose Phantasterei), sondern eine solche Anwendung der grundlegenden 
Prinzipien des Kommunismus (Sowjetmacht .und Diktatur des Proletariats), bei 
der diese Prinzipien :im einzelnen richtig modifiziert und den nationalen 
und nationalstaatlichen Verschiedenheiten richtig a~gepasst, auf sie rich 
tig·angewandt werden. Das national Besondere, das national Spezifische beim 
konkreten Herangehen jedes Landes an die Losung der einheitlichen internatio 
nalen Aufgabe ( ••• ) zu erforschen, zu studieren, herauszufinden, zu erraten 
und zu erfassen - das ist die Hauptaufgabe des historischen Augenblicks, den 
al1e fortgeschrittenen (und nicht allein die fortgeschrittenen) Lander ge 
genwartig durchmachen" (Der linke Radikalismus, ... L.A.W. Bd. 3,·s. 460). 
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aber hauptsachlich durch Kapitalexporte, nildung von internationalen Trusts 
etc. Vel:'bindet die verschiedenen kapitalistischen Gesellschaftsformationen 
untereinander, hildet mannigfaltige, ungleichmassige Beziehungen und formt 
dadurch eine einheitliche imperialistische Kette auf Weltebene. Es handelt 
sich abet' nicht um eine einheitliche sozio-okonomische Weltstruktur, sondern 
um die internationale Verknupfung der verschiedenen (nationalstaatlichen) 
soziookonomischen Strukturen, deren jede einen eigenen Entwicklungsrhythmus 
besitzt, hauptsachlich als Resultat der verschiedenen inneren Klassenver 
haltnisse. 
Diese These hat zweierlei theoretische Konsequenzen: 
Er>stens fiihX't sie zur Formulierung des "Gesetzes der ungleichrnassigen Ent 
wicklu~g" jedes nationalen Gliedes der imnerialistischen Kette. Auf der> 
Basis dieser fQrmulierung lehnt jetzt Lenin die Ansicht ab, dass "die Ent 
wicklung in der> Richtung auf einen einzigen, alle Unter>nehmungen und aus 
nahrnslos alle Staaten verschlingenden Welttrust ver>J.auft". Lenin entwickelt 
jetzt eine ganz neue Argumentation: "Ist ein 1Ultraimperialismus' vom 'rein 
okonomischen Standpunkt' moglich1 oder> ist das ein Ultra-Unsinn? ( ••• ) 
Spricht man von den 1r>einokonomischen'' Bedingungen der Epoche des Finanz 
kapitals als einer historisch-konkreten Epoche0 die in den Anfang des 
20. Jahrhunderts fallt, so erhalten wir die beste Antwort auf die toten 
Abstraktionen des 'Ultraimperialisrnus1, (,,,) wenn wir ihnen die konkrete 
5konomische Wirklichkeit der moder>nen Weltwirtschaft gegeniiberstellen, 
(,,,) Arn.schnellsten wachst der Kapitalismus in den Kolonien und den iiber 
seeischen Landern. Unter diesen entstehen neue imperialistische Machte (Ja 
pan)(,,,) Unter dem Kapitalismus ist fiir die Aufteilung der Interessen und 
Einflussspharen, der Kolonien usw. eine andere Groundlage als die Starke der 

- daran Beteiligten, ihre allgemeinwirtschaftliche • finanzielle, mili tari 
sche und sonstige Starke, nicht denkbar. Die Starke der Beteiligten aber 
andert sich ungleichmassig, denn eine gleichmassige Entwicklung der ein 
zelnen Unternehmungen, Trusts, Industriezweige und Lander kann es untel:' 
dem Kapitalismus nicht geben. Vor einem Jahr>hundert war Deutschland, wenn 
man seine kapitalistische Macht mit der des damaligen E~glands vergleicht, 
eine k~agliche Null; ebenso Japan im Vergleich zu Russland. Ist die Annah 
me 'denkbar', dass das KI>afteverhaltnis zwischen den imperialistischen 
Machten nach zehp, zwanzig Jal'lI'en unverandert geblieben sein wird? Das ist 
absolut undankbaz-" (Der Imperialismus ••• L.A.W., Bd, 1, S, 843, 846, 865). 
Wir befinden uns vor dem theoretischen Schnitt, den Lenins Broschiire fiir 
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' sche Bourgeoisie und das hatte zur Folge, dass die englischen·und franzosi- 
schen Kapitalisten, nach imperialistischen Zielen strebend, Anhanger der 
russischen Revolution wuI'den. Das hatte als Resultat, dass·die Revolution 
eine solche Wende, die niemand erwartete, annahm" (April 1917 • L.W. Bd. 21.J, 
s. 125). 

die Imperialismusdiskussion bedeutet: Der innerhalb der Sozialdemokratie 
herrschenden Auffassung uber. die kapitalistische sozio-okonomische Welt 
struktur stellt Lenin die Auffassung der imperialistischen Kette, deren 
Glieder die Staaten und nicht bloss die Nationalokonomien sind, entgegen. 
Was folglich zahlt, ist nicht das "okonomische Wachstum", sondern die ge 
samte (okonomische, politische, militarische) Macht jedes Staaten-Gliedes 
der imperialistischen Kette, 
Die zweite theoretische Konsequenz der Thesen Lenins uber die imperialisti 
sche Kette betrifft die materiellen (inneren und internationalen) Bedingun 
gen der sozialistischen Revolution. Es handelt sich um die Theorie des schwa 
chen Gliedes: Im Gegensatz zum 11imperia·listischen Okonomismus", der in der 
einen oder anderen Form innerhalb der internationalen Sozialdemokratie vor 
herrscht, behauptet Lenin, dass der Umsturz des Kapitalismus ein Resultat 
wed.er der Unfahigkeit'des Weltkapitalismus, sich auf deI' Weltebene zu re 
produzieren, noch der Widerspriiche, ~e~che aus dem ubermassigen Reifen des 
Kapitalismus entstehen, sein wird. Die sozialistische Revolution findet nicht 
in dem am meisten entwickelten· Land statt, 1ondern im Land, das ein "schwa 
ches Glied" der imperialistischen Kette bildet. In dem Land, wo alle inne 
ren und internationalen Widerspriiche auf allen sozialen Ebenen in solcher 
Art und Weise sich vereinigen und verschiirfen, dass die offene politische 
Manifestation des Widerspruchs zwischen Arbeit und Kapital und die revolu 
tionare l<I'ise unvermeidlich. wird, IJ In den "Brief en aus der Ferne11 (Miirz 
April 1917) schreiht Lenin: 11Wenn die Revolution so rasch und - dem Anschein 
nach, bei erster, obeI'fl.ichlicher Betrachtung - so radik~l gesiegt hat, dann 
nur deshalb, weil sich dank einer. ausserordentlich originellen historischen 
Situation vollig verschiedene Strome, vollig ungleichartige Klasseninteres 
sen, vollig entgegengesetzte politische und soziale Bestrebungen vereinig 
ten, und zwar bemerkenswert 1einrniitig' vereinigten" (L.A.W. Bd. 2, S. 30). 
Ober die internationalen Bedingungen der ersten Phase der russischen Revo 
lution schreibt Lenin: "Die westeuropaische Bourgeoisie war immer gegen die 
Revolution. Solches war die Situation, an die wir uns gewohnt batten. Die 
Sachen kamen aber anders, Der imperialistische Krieg spaltete d.ie europai- 
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1. 5 Von der. imperialistischen Kette Zlll"iick zum "Weltkapitalismus" 
Nach dem Sieg der Oktoberrevolution dominiert in der KPdSU voriibergehend. 
die Theorie Lenins uber die imperialistische Kette.6 Es ist charakteristisch, 
dass sich Bucharin in seiner Polemik gegen Luxemburg (1925 erst herausgege 
ben) 7 kaum auf die Theorie des 11Weltkapitalismus11 bezieht. Ein Jahr spater 
schreibt Bucharin sogar: "Die rnoderne Weltwirtschaft stellt eine reale Ein 
heit in bedingtem Sinne dieses Wortes dar. Wenn auch in der Vorkriegsperiode 
der Zusaimnenhang der verschiedenen Teile der Weltwirtschaft unendlich schwa 
cher war als der Zusammenhang zwischen den einzelnen Bestandteilen der Wirt 
schaft innerhalb eines jeden beliebigen Landes, so ist dieser Zusanunenhang 
nach dern Kriege und im Gefolge des Krieges noch viel schwacher geworden. Des 
halb tragen die sogenannten 1allgemeinen Schlussfolgerungen' in 3ezug auf 
die Weltwirtschaft in ihrer Gesamtheit ebenfalls einen bedingten Charakter, 
einen noch viel bedingteren Charakter als vor dem Kriege" (Bucharin 19261 

.s. 31-32). 
lndessen verschwindet die Auffassung vom "Weltkapitalismus" nicht aus den 
Schriften rnarxistischer Theoretiker dieser Periode, insbesondere in denje 
nigen Analysen, die die Theorie der "Faulnis" und der 11permanenten Krise" 
des Kapitalismus8 zu begrunden versuchen. 
Die Theorie des "Weltkapitalismus" wird aber nach der Stabilisierung des 
Stalinismus entscheidend verstarkt, um die Konzeptiop der 11allgemeinen Kri 
se" des Kapitalismus und folglich die Auffassung von der revolutionaren Rol 
le des sowjetischen Staates zu festigen. "Die allgeineine Krise des Kapitalis 
mus aussert sich hauptsachlich ~n der Spaltung der Weltwirtschaft~ in der 
Ausscheidung ~ines Sechstels der Erde, d.h. der Sowjetunion9 aus dem Bereich 
des weltkapitalistischen Einflusses. Das bedeutet, dass der Kapitalismus 
schon nicht mehr ein einheitliches und allumfassendes System der Weltwirt 
schaft darstellt, dass neben dem kapitalistischen Wirtschaftssystem das 

Lenins (politische) Broschure uber den Imperialismu~ ~onstituiert keine 
theoretische Analyse der strukturellen Merkmale der imperialistischen Kette 
(in der Zeit des ersten Weltkrieges). Es handelt sich vielmehr um die For 
mulierung der ideologischen und theoretischen Voraussetzungen, die die Ent 
wicklung einer solchen theoretischen Analyse erlauben.5 Die heutige Vorherr 
schaft derjen.igen Theorien, die den Imperiali'smus als einheitliche sozio 
okonomische W~ltstruktur begreifen, zeigt die grosse theoretische Bedeutung 
der (politischen) Intervention Lenins. 
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sozialistische System besteht, das wachst, ~as heranreift, das dem kapita 
listischen System entgegensteht und das durch die allgemeine Tatsache seines 
Bestehens die Faulnis des Kapitalismus demonstriert und seine Grundlagen er 
schuttert (Stalin, Politischer Bericht des ZK auf dem 16. Parteitag der 
KPdSU). Andererseits liegen die Wurzeln der allgemeinen Krise des Kapita 
lismus in der kolossalen Entwicklung der Krise des Imperialismus in den Kolo 
nien, wo er nicht mehr wie friiher wirtschaften kann. Die allgemeine Krise 
des Kapitalismus ist keineswegs eine Phase des Zyklus; sie bildet ein Sta 
dium oder eine Phase des Imperialismus, eihe ganze Epoche des Yerfalls des 
Kapitalismus" (Arbeiterschulung 1930, s. 265, 268). 
Wir befinden uns in der Zeit, wo der Okonomismus - sogar in der Form der 
Zusarnmenhruchstheorie - das herrschende Element der sowjetischen Theorie 
wird. 9 Der 'Okonomismus ist die iibliche Form d.er Vorherrschaft der b\irgerli 
chen Ideologie iiber den Marxismus. Es handelt sich um die Ideologie, die den 
Vorrang der historischen Entwi'cklung der "Entwicklung der Produktivkrafte" 
beimisst und folglich den Klassenkampf"und die Varherrschaft der Produktions 
verhaltnisse Uber die Produktivkrafte verleugnet und den Marxismus in ein 
evolutionistisches Dogma umwandelt. Die vollkommenste Postulierung des Oko 
nomismus in der III. Internationale vollzieht Stalin: "Zuerst verandern sich 
und wandeln die Produktivkrafte die Gesellschaft um, in Abhangigkeit von 
diesen Veranderungen und in Entsprechung damit verandern sich danacndie 
Produktionsverhaltnisse der Menschen1 die okonomischen Verbaltnisse der 
Menschen ( ••• )Die Produktivkrafte sind nicht nur das beweglichste und re 
volutionarste Element der Produktion. Sie sind gleichzeitig das bestimmende 
Element der Entwicklung der Produktion" (Stalin, Ober den dialektischen und 
historischen Haterialismus1 in Stalin (1951) S. 728-729). Gemass dieser Auf 
fassung hremsen die kapitalistischen Produktionsverhaltnisse die Entwicklung 
der Produktivl<:rafte, und dieser Widerspruch macht die Revolution unvermeid 
lich: Die kapitalistischen Produktionsverhaltnisse mussen von den neuen, 
den sozialistischen Produktionsverhaltnissen ersetzt werden1 so dass die 
ungehinderte Entwicklung der Produktivkrafte wieder moglich wird. 
Der Okonomismus hat mit dem Marxschen theoretischen System der Kritik der 
Politischen Okonomie nichts gemeinsam: Er begreift nicht, dass der Klassen 
kampf und insbesondere der politische Klassenkampf das Primat in der sozialen 
Ent~icklung hat. Die erste Kritik am Okonomismus der III. Internationale 
unternimmt Mao tse Tung: "Die Revolution muss am Anfang den alten ,Oberbau 
umstiirzen, so dass die Abschaffung der alten Produktionsverhaltnisse moglich 
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ist ( •••. ) So offnet sich der Weg ZUI' Entwicklung der Produktivkrafte der 
neuen Gesellschaft ( ••• )· Eine grosse Entwicklung der Produktivkrafte ko1tu0t 
iinmer nach der Umwandlung der Produktionsverhaltnisse1; (Mao, 1975, S, 111).10 
Bei der olconomistischen Auffassung von de'!' 11allgemeinen Krise des Kapitalismus" 
und vom 11Weltkap1talismus11 handelt es sich offenkundig um eine Fehlinterpreta 
tion der marxistischen Theorie des Staates. Poulantzas (1976) bemerkt mit 
Recht: 11Tatsa~hlich ist der Oiconomismus der Auffassung, dass andere Ehenen 
der gesellschaftlichen ;'lirklichkeit einschliesslich des Staates blosse auf die 
okonomische 'Basis' reduzierbare Epiphanomene sind. Dadurch wird eine eigene 
Untersuchung des Staates iiberfliissig (,,,)Der Okonomismus und das Fehlen 
revolutionarer Strategie in der Zweiten Internationale sind offenkundig. 
Weniger' offensichtlich sind sie in der Dritten Internationale. Meiner An- 
sicht nach waren es jedoch nichtsdestoweniger der gleiche Okonomismus und 
das gleiche Fehlen einer revolutionaren Strategie, die Theorie und Praxis 
der 'stalinistischen' Politik bestinunen, die in der Komintern wahrscheinlich 
ab 1928 vorherrschte. Dies gilt sowohl fiir die 1ultralinke1 Periode der Kom 
intern bis 1935 wie fiir die revisionistisch-reformistische Periode nach 1935 
(,,,) Da die Hauptsymptome stalinistischer Politik in den Beziehungen zwi 
schen dem Staat~pparat und der Kommunistischen Partei in der UdSSR angesiedelt 
waren, Symptome1 die in der beruhmten Stalin-Verfassung von 1936 sichtbar 
werden, ist es ausserst verstandlich, dass die Untersuchung des Staats ein 
verbotener Forschuhgsbereich par excellence blieb11 (Poulantzas 1976, S. 6-7). 
In der Periode, in der wir uns befinden, hat die Theorie des ''Weltkapitalis 
mus11 die TheoI'ie der imperialistischen Kette nicht verdrangt, sie existieren 
widerspruchlich nebeneinander. Ebenso werden gleichzeitig die Theorie der 
"allgemeinen Krise11 und die Marxsche Krisentheorie nebeneinander vertreten.11 
Die Theorie der 11allgemeinen Krise" und des 11Weltkapitalismus11 wird nochmals 
1934 auf dem 17. Kongress der KPdSU bestatigt (S, Stalin, Bericht des ZK 
26 .1. 34). 
Auf dem 18. Kongress der KPdSU (1939) wird die Theorie der "allgemeinen Krise" 
voriibergehend aufgegeben. Im Bericht iiber die Tatigkeit des ZK formuliert 
Stalin: "Die heutige Krise unterseheidet sich von der vorigen indem sie 
nicht allgemein ist11 (Stalin, 1951, s. 743). 
Hinter dieser neuen Formulierung steckt keine neue theoretische Analyse 
oder Kontroverse. Wir befinden uns schon in der Zeit, in deI' die 11Theorie11 

hauptsachlich ein· 11Produkt11 und ein Legitimationsmechanismus der Staats 
politik der UdSSR ist. 
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Im Jahr 1939 hat die UdSSR die Politik des 1'revolutionaren Separatismus" 
verlassen und die neue Aussenpolitik der 11f:riedlichen Koexistenz" sowohl 

. d " . " d .. b 12 D • S ' t mit en Alliierten als auch mit en Axen-Machten egonnen. ie owJe - 
union betrachtet sich voriibergehend nicht mehr als den Hauptfaktor der 
Destabilisierung des Weltkapitalismus und orientiert sich an einem defensi 
ven Ziel: Der Absicherung ihres Territoriums im kommenden Weltkrieg. In 
derselben Zeit, d.h. nach dem·7. Kongress der Komintern im Jah!>e 1935, zie 
len die Kommunistischen Parteien nicht mehr auf den Umsturz des Kapitalis 
llltls, sondern auf die "Erweiterung der Demokratie11 und die Abwehr des Fa- 
schismus mittels einer "Volksfront11 mit de'n biirgerlichen Parteien. Mit . 
anderen Worten: Die Resultate des Klassenkampfs sowohl im Inneren der UdSSR13 
als auch in den kapitalistischen Landern lassen die Theorie d.er 11allgemei 
nen Krise des Weltkapitalismus" uberflussig und politisch nachteilig werden. 
Fassen wir zusammen: Die Theorie des ":Veltkapitalismus11 verliert nach der 
Oktoberrevolution die Vorherrschaft im 11orthodoxen Marxismus111 verschwindet 
aber nicht ganz. Nach dem Sieg des Stallnismus gewinnt sie wieder an Be 
deutung, indem der Okonomismus die marxistische Theorie des Staates ver 
drangt.1~ Die neue historische Konjunktur nach dem Kriege, d.h. die Bil- 
dung der zwei militiirisch-politischen Weltlager und der Kalte Krieg, 
stabilisieren die Theorie des "Weltkapitalismus" und dessen "allgemeine 
Krise11 als endgliltig vonherr-schand , 
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2.1 Der theoretische Rahmen: Rudolf Hilferding 
Marxistische Imperialismustheorien sind seit Hilferdings 11Finanzkapital" 
uberwiegend Theorien der Monopolvorherrschaft. 
Hilferding setzt die Auffassung von der VorheITschaft der Monopole als der 
spezifischen Besonderheit des gegenwartigen Kapitalismus, von der Verschmel 
zung von Bank- und Industriekapital unter der Vorherrschaft des ersteren-und 
vom Kolonialismus als Ausdruck des okonornischen Kampfes der nationalen Mo 
nopole auf der Weltbuhne durch. Er beschreibt auch die Bedingungen der Bil 
dung und Festigung der Monopole, wie z.B. die Vereinigung der extraktiven 
mit der weiterverarbeitenden Industrie und die Schwierigkeit des Kapital 
flusses zwischen den verschiedenen Branchen der Wirtschaft. 
Seine Argumentation setzt die,Hemmung der fI'eien Konkurrenz, die Etablie 
I"llng eines strengen Handelsprotektionismus und die Unterwerfung des Staates 
unter die Interessen des Finanzkapi tals voraus. "Das Finanzkapi tal bedeutet 
die Vereinheitlichung des Kapitals. Die fI'uher getrennten Spharen des in 
dustriellen, kommerziellen und Bankkapitals sind jetzt unter die gemeinsame 
Leitung der hohen Finanz gestellt, zu der die Herren der Industrie und der 
Banken in inniger Personalunion vereint sind. Diese Vereinigung selbst hat 
zur ~ndlage die Aufhebung der freien Konkurrenz des Einzelkapitalisten durch 
die grossen monopolistischen Vereinigungen. Damit andert sich naturgemass 
auch daa Verhaltnis der Kapitalistenklasse zur Staatsmacht" (Hilferding 
1968, ·s. 406). An einer anderen Stelle f\ihrt Hilferding weiter aus: 11Das 
Kartell schliesst durch Kontigentierung des fiir den inla'ndischen Konsum be 
stimmten Prod,uktionsquantums die Konkurrenz auf dem inneren Markt aus. Der 
Wegfall der Konkurrenz erhalt die preiserhohende Wirkung des Schutzzolles 
auch fur jenes Stadium, wo die Produktion den Bedarf des Inlandes langst 
ubersteigt. So wird es zu einern eminenten lnteresse der kartellierten In 
dustrie, den Schutzzoll zu einer dauernden Einrichtung zu machen, der ihr 
erstens den Bestand als Kartell sichert und zweitens ihr gestattet, auf dem 
inlandischen Markt ihr Produkt mit einern Extraprofit zu verkaufen. Die Hohe 
dieses Extraprofits ist gegeben durch die Erhohung des inliindischen Prei- 
ses Uber den Weltmarktpreis. Diese Differenz hangt aber ah von der·Hahe des 
Zolles11 (Hilferding 1968, S. 416-417). Ober die Rolle des Staates schreibt 

Die Auff assungen der klassischen lmperialismustheorien Uber Monopole 
Kapitalexport und kapitalistischen Niedergang 

KAP ITEL 2. 
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2.2 Mono_E.ole, freie Konkurrenz und Niedergang des Kapitalismus 
Hilferdings Argumentation uber Bildung und Festigung der Monopole se~zt, 
wie .schon gesagt, die Auffassung der Beseitung der freien Konkurrenz voraus. 
Gleichzeitig verbindet Hilferding die Monopolisierung des inneren Marktes 
mittels des "modernen Schutzzollsystems11 mit einer "Hemmung der Produkti 
-vitat" (Hilferding 1968, s. 425). Monopolbildung bedeutet nach Hilferding 
das Setzen einer bestimmten Produktionsschranke. 
Beide Auffassungen werden von Bucharin und Lenin ubernommen, vom letzteren 
aber in einer sehr widerspriichlichen Weise. 
Bucharin (1915) gliedert diese Auffassungen Hilferdings in sein Konzept der 
kapitalistischen Weltwirtschaft ein und spricht von der Verkniipfung von lfo 

nopolkapi tal und Staat - im Falle der entwickelten kapitalistischen Lander - 
in der Form eines "staatsmonopolistischen T?'usts"~ "All parts of this con 
siderably organized system, cartels, banks, state enterprises are in the 
process of growing together;( ••. ) Thus various spheI'es of the concentration 
and organization process stimulate each other, creating a very strong ten 
dency towards transforming the entire national economy into one gigantic 
combined enterprise under the tutelage of the finance kings and the capitalist 

Hilferding zusanunenfassend: "Das Finanzkapital will nicht Freiheit sondern 
Herrschaft. ( .•. )Aber um dies durchzusetzen, um seine Obermacht zu erhal 
ten und zu vergr>ossern, braucht es den Staat, der ihm durch seine Zollpoli 
tik und'Tarifpolitik den inlandischen Markt sichern, die Eroberung auslan 
discher Mar.kte eI'leichtern soll. Es braucht einen politisch machtigen Staat, 
der in seiner Handelspolitik nicht auf die entg~gengesetzten Interessen an 
derer Staaten Rucksicht zu nehmen braucht. Es bedarf schliesslich eines 
starken Staates, der seine finanziellen Interessen im Ausland zur Geltung 
bringt, seine politische Macht einsetzt, um den kleineren Staaten g\instige 
Lieferungsvertrage und gilnstige Handelsvertrage abzunotigen. Einen Staat, 
der uberall in der Welt eingreifen kann, um die ganze Welt in Anlagespharen 
fiir sein Finanzkapital VeI'wandeln zu konnen. Das Finanzkapital braucht end 
lich einen Staat, der stark genug ist, um Expansionspolitik treiben una 
neue Kolonien sich einverleiben zu konnen ( ••• ) Das Friedensideal verblasst, 
an Stelle der !dee der Humanitat tritt das Ideal der Grosse und Macht des 
Staates (.,,)Das Kapital wird zum Eroberer der Welt, und mit jedem neuen 
Lande erobert es die neue Grenze, die es zu uberschreiten gilt" (Hilfer 
ding 1968, s. 456-457). 
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state, an enterprise which monopolizes the national maI'ket and forms the pre 
requisite for organized production on a higher non-capitalist level. It 
follows that world capitalism, the world system of production, assumes in OllI' 

times the following aspect: a few consolidated, organized economic bodies 
( 1the great civiliz;ed powers') .on the one hand, and a periphery of underde 
veloped countries with a semi-agrarian system on the other( •.• ) The econo 
mically developed states have already advanced far towards a situation where 
they can be looked upon as big trust-like organizations or, as we have termed 
them, state capitalist trusts, We may, therefore, speak at present about the 
concentration of capital in state capitalist trusts as component parts of a 
much larger socioeconomic entity, world economy" (Bukharin 1972, S. 118). 
Lenin wiederholt ebenfalls die Argumentation Hilferdings uber die Aufhebung 
der freien Konkurr-enz im Monopolkapitalismus (L.A,W. 8d. 1 s. 776-788). Gleich 
zeitig ubernimmt er die Auffassung van der Stagnation der Produktivitat im 

Monopolkapitalismus15 und kritisiert Hilferding, dass er "den Zusammenhang 
zwischen Finanzkapital und Parasitismus" sowie "den Zusammenhang zwischen 
Imperialismus und Opportunismus ignoriert" habe (Hefte zum Imperialismus, 
L,W, Bd, 39, S. 186). Es handelt sich bier um die Adoption der Argumentation 
Hobsons uber den "parasitaren Charakter11 des Imperialismus16• Nach dieser 
Argumentation fiihrt der Kapitalexport und die Ausbeutung der Kolonien zur 
Stagnation der Entwicklung in den imperialistischen Landern: Kapitalistische 
Produktion wird fUr diese Lander immer weniger notig, da sie von der Ausbeu 
:tung der Kolonien 11ernahrt11 werden, da sie einfach durch "Couponschneiden" die 
ganze Welt auspliindern. Der entwickelte Kapitalismus wird also zu faulendem 
Kapitalismus. Gleichzeitig konnen die herrschenden Klassen der Industrieliin 
der die "kolonialen Extraprofi te" dazu venwenden , die oberen Schichten der 
Arbeiteraristokratie zu kaufen. So neigen nach dieser Theorie diese Schichten 
zum Opportunismus, d.h. verteidigen eine burgerliche Linie innerhalb der 
Arbeiterbewegung. Hobson schreibt (und wird van Lenin zitiert): 11Die Gepflo 
genheit des okonomischen Parasitismus besteht darin,'dass der herrschende Staat 
seine Provinzen, Kolonien und die abhangigen Lander,ausnutzt, um seine herr 
schende Klasse zu bereichern und die Fiigsamkeit seiner unteren Kkassan durch 
Bestechung zu erkaufen" (L.A.W. Bd. 1, S. 850-851). 
Aber diese Auffassung Lenins uber den d1rekten Zusammenhang zwischen Monopol 
kapitalismus und Stagnat:i.on wird von ih!n selbst in derselben Broschiire wider 
legt. So schreibt er im "Imperialismus,., ": "Die Tendenz zur Stagnation und 
Faulnis, die dem Monopol eigen ist, wirkt nach wie vor und gewinnt in ein- 
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Die Ansicht von der Fortsetzung und sogar Beschleunigung des technischen 
Fortschrittes im Zeitalter des Imperialismus wird mit einer These uber die 
freie Konkilrrenz verkniipft1 die dem theoretischen System Hilferdings, aber 
auch den Auffassungen Lenins selbst iiber d·ie Aufhebung den freien Konkurrenz 
widel"spricht. "Die freie Konkurrenz ist die Grundeigenschaft des Kapitalis 
mus und del" Warenproduktion ubel"haupt; das Monopolist der direkte Gegensatz 
ZUI' freien Konkurrenz ( •.• ) Zugleich aber beseitigen die Monopole nicht die 
freie Konkul"renz, aus der sie erwachsen, sondern bestehen uhel" und neben ihr 
und el"I'egen dadurch eine Reihe besonders krassel" und schroffer Widerspruche, 
·Reibungen und Konflikte" ("Der Imperialismus .. ·•11 L.A.W. Bd. 1, s. 838). 
Diese Argumentation fasst Lenin wie folgt zusammen: "Es ·ware ein Fehler 
zu glauben, dass die Fiiulnistendenz ein rasches Wachstum des Kapitalismus 
ausschliesst; durchaus nicht1 einzelne Industriezweige, einzelne Schichten 
der Bourgeoisie und einzelne Lander offenbaren in der Epoche des Imperialis 
mus mehr oder minder stark bald die eine, bald die andere dieser Tendenzen. 
Im grossen und ganzen wachst der Kapitalismus bedeutend schneller a Ls friiher ••• 11 

(L.A.W. Bd. 1, S. 870). 
Wir stehen also einer widerspriichlichen Argumentation gegenuber: .Einerseits 
wird der Imperialismus als stagnierender und verfaulender Monopolkapitalismus 
betrachtet; andererseits anerkennt man, dass in der Epoche des Imperialismus 
"der Kapitalismus be<leutend Schneller a Ls friiher wachst". 
!ch halte den Teil der Argumentation Lenins, der von der besc~leunigten Ent 
wicklung des Kapitalismus und.dem Fortbestehen der freien Konkurrenz in der 
Epoche des Imperialismus ausgeht, fiir richtig. 
Zunachst hat die Auffassung von der Faulnis und dem Parasitismus des Kapita 
lismus wenig mit den Marxschen Begriffen der· Kritik der Politischen Okonomie 
gemein. Kapital ist in der marxistischen Theorie kein Ding. Kapital ist kein 

zelnen Industriezweigen, in einzelnen Llindern fiir gewisse Zeitspannen die 
Oberhand11 (L,A.W. Bd. 1, S. 8481 unterstrichen von mir, J.M.). Diese Proble 
matisierung der TheOI"ie der kapitalistischen Fiiulnis fiihrt Lenin ein, als 
er begreift, dass '.'die Moglichkei t, durch technische Verbesserungen die 
Produktionskosten herabzumindern und die Profite zu erhohen, Neuerungen na 
tiirlich begiinstigt" (L.A.W. Bd , 1, S. 848). Diese Tendenz hat Lenin schon 
friiher beschrieben: 11Selbstverstandlich konnen die Milliardenunternehmungen 
der Grossbanken auch den technischen Fortschritt mit Mitteln fordern, mit 
denen sich die friiheren in keiner Weise vergleichen !assen" (L.A.W. Bd, 1, 
S. BOO), 
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bl,osser 11Reichtum", der auch im Ausland auf Kosten der Inlandsproduktion an 
geeignet werden kann. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhaltnis, ist 
sich verwertender Wert, ist per Definition erweiterte Reproduktion und Akku 
mulation auf einer ilnmer erweiterten Basis. So schreibt Marx: "Kapital ist 
kein Ding, sowenig wie Geld ein Ding ist. Im Kapital, wie im Geld, stellen 
sich bestinunte gesellschaftliche Produktionsverhaltnisse der Personen als 
Verhaltnisse von Dingen zu Personen dar, oder erscheinen bestimmte gesell 
schaftliche Beziehungen als gesellschaftliche Natureigenschaften von Dingen 
(,,,)Der l<apitalist funktioniert nur als personifiziertes Kapital, das Ka 
pital als Person, wie der Arbeiter nur als die personifizierte Arbeit ( ••• ) 
Andererseits wird vorhandener Wert - oder Geld - erst wirklich Kapital, erstens 
indem es als sich verwertender Wert, als nrozessierender Wert darstellt, und 
als solcher stellt es sich dar, indern die Tatigkeit des Arbeitsvermogens, die 
Arbeit, im Produktionsprozess als ih!n einverleibte und selbst gehorige Ener- 
gie wirkt, und zweitens indem es als Mehrwert sich von sich als ursprlinglich 
vorausgesetztem ~ert unterscheidet, was wieder Resultat der Vergegenstandlichung 
der Mehrarbeit ist ( ••• )Das Produkt der kapitalistischen Produktion ist nicht 
nur Mehrwert, es ist Kapital" (Marx, 1969, s. 17, 32, 42, 84). 
Das langfristige gesellschaftliche Resultat.der Kapitalbeziehung, von den 
zyklischen Krisen·abgesehen, ist also die Tendenz zur.standigen Steigerung 
der Produktion und der Produktivkraft der Arbeit, nicht eine Tend-enz zur 
Stagnation und Faulnis. Die· historische Entwicklung, d.h. das Wachs'tum der 
Produktion und der Produktivkrafte wahrend des 20. Jahrhunderts in der 
"Statte der kapitalistischen Produktionsweise", den kapitalistischen Indu 
strielandern, bestatigt die Thesen der marxistischen Theorie: "Produktivi 
tat der Arbeit iiberhaupt • Maximum von Produkt mit Minimum von Arbeit, daher 
moglichst Verwohlfeilerung der Waren. Dies wird zum Gesetz, unahhfing i.g vom 
Willen der einzelnen Kapitalisten, in der kapitalistischen Produktionsweise. 
Und dies Gesetz verwirklicht sich nur, involviert das andre, dass die Stufen 
leiter der Produktion nicht nach gegebenen Bedurfnissen, sondern urngekehrt 
die Masse des Produkts durch die durch die Produktionsweise selbst vorge 
schriebene und.stets wachsende Stufenleiter der- Produktion bestimrnt wird. 
!hr Zweck, dass das einzelne Produkt etc. moglichst viel unbezahlte Arbeit 
enthalte, und dies nur erreicht durch die Produktion um der Produktion wil 
Len" (Marx 1969, S. 63), 
Trotz der widerspruchlichen Argumentation in seiner Imperialismusbroschure 
kann man Lenin aber zugute halten, dass er im Verlaufe seines Gesamtwerkes 
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immer mehr die Faulnisthese uberwindet, und die Position vom Fortbestehen 
der freien KonklllTenz sowie der heschleunigten Entwicklung des Kapitalismus 
immer festere Gestalt gewinnt. Dies wird aus Lenins Polemik gegen Bucharin 
auf dem 8. Kongress der K.P.R. (b.) 1919 deutlich: "Reinen Imperialismus 
c~'ne kapitalistische Grundlag~ hat es niemals gegeben, gibt es nirgends und 
wird es niemals geben. Es ist eine falsche Verallgemeinerung all dessen, was 
iiber Syndikate, Kartelle, Trusts, Finanzkapitalismus gesagt wurde (,,,) Als 
Gen. Buch<ll"in davon sprach, man konne versuchen, ein abgeschlossenes Bild 
vom Zerfall des Kapitalismus und des Imperialismus zu geben, erwiderten wir 
in der Kommission, und ich muss auch bier erwidern: Versuchen Sie es, und 
Sie werden sehen, dass es nicht gelingen wll-d ( ••• ) Wird das -Programm so 
geschrieben, wie es Gen. Buch<ll"in wollte, so wird ein solches Programm 
falsch sein. Es wird gunstigstenfalls das Beste wiedergeben, was iiber Fi 
nanzkapitalismus und Imperialismus gesa~t worden ist, aber es wird nicht 
die Wirklichkeit wiedergeben, da es i~_4ieser Wirklichkeit gerade eine 
solche Geschlossenheit nicht gibt (,,,} Nirgendwo in der Welt hat der Hono 
polkapitalismus ohne freie Konkurrenz in einer ganzen Reihe von Wirtschafts 
zweigen existiert und wird er je existieren. Ein solches System aufstellen 
heisst ein vom Leben losgelostes, ·ein falsches System aufstellen. Sagte Marx 
von der Manifaktur, sie sei ein Oberbau iih~r der massenhaften Kleinproduk 
tion gewesen, so sind Imperialismus und Finanzkapitalismus ein Oberbau uber 
den alten Kapitalismus. Zerstort man seine Spitze, so tritt der alte Kapita 
lismus zutage" (L.A.W. Bd. 3, S. 183, 1841 186, unterstrichen von mi1!, J.M.). 
In derselben Zeit findet man im Programm der K.P.R.(b.)1 das auf dem 8. Kon 
gress angenommen wurde, nicht eine einzige Andeutung uber die 11Fau~nis des 
Kapitalismus". Stattdessen stosst man auf Formulierungen wie die folgende: 
"Der Sektor der Herrschaft der kapftalistischen Produktionsverhal~nisse wei 
tet sich standig aus als die standige Vervollkommnung der Technik, die die 
okonomische Bedeutung der grossen Unternehmen vergrossert, zur Verdrangung 
der kleinen unabhangigen Produzenten fiihrt. ( ••• )Die Vervollkommnung der 
Technik also, die die Steigerung der Produktivitat der Arbeit und das ~achs 
tum des sozialen Reichtums bedeutet, pradestiniert in der kapitalistischen 
Gesellschaft die Vergrosserung der sozialen Ungleichheit" (Programm der 
K.P.R.(b.} in Lenin 1977, Bd. 38, s. 418-419). 
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Hilferding behauptet weiterhin, dass einer>seits der Kapitalexport die hoch 
industrialisier>ten Lander in "internationale Bankier>s11 verwandelt und anderer 
seits die dem Monopolkapitalismus eigene Tendenz zur EinfUhrung von hohen 
Zollen wieder zum Kapitalexport fiihrt: "Die Einfiihrung 'oder EI'hohung des 
Zolles in einem anderen Lande bedeutet zwar nach wie vor fiir das dorthin ex 
portierende Land eine Einschrankung seiner Absatzmoglichkeit, also ein Hin 
dernis seiner industriellen Entwicklung. Aber der Schutzzoll bedeutet in 
diesem Lande Extraprofit und dieser wird ein Motiv, statt der Waren die 

2.3 Kapitalexport und Unterkonsumtionstheorie 
2.3.1 Die Vorherrscha£t der Unterkonsumtionstheorie 
M~xistische Theorien-des Imperialismus sind gleichzeitig Theorien des Kapi 
talexports. Seit Hilferdings "Finanzkapital" herr'schen zwei Erklarungssche 
mata uber Kapitalexport·vor, die im Endeffekt Kapitalexport und Monopolbildung 
zu verknupfen versuchen: a) Die Auffassung, dass der Kapitalexport ein Re 
sultat der Begrenzung des Anlagefeldes des Kapitals wegen der Monopolbildung 
in den hochentwickelten Industrielandern ist. Dies ist das Haupterklarungs 
schema fiir den KapitaleKport in allen klassischen Imperialismusanalysen bis 
zur Veroffentlichung von Bucharins Polemik gegen Luxemburg im Jahre 1925 
( "Imperialismus und Akkumulation des Kapi tals"). b) Die These, dass die 
Profitratendifferenzen zwischen den verschiedenen kapitalistischen Landern 
und das Streben des Kapitals nach Profitmaximierung den Kapitalexport f0r 
dern. 
Die Ansicht von der Begrenzung des Anlagefeldes des Kapitals bildet die 
Hauptargumentation der klassischen Imperialismustheorien und wird von Hilfer 
ding wie folgt formuliert: "Der Kapitalexport selbst ist nicht eine Folge 
der Kartellierung. Er ist eine Erscheinung, die von der kapitalistischen 
Entwicklung unzertrennlich ist. Aber die Kartellierung steigert plotz1.ich den 
Widerspruch und schafft den akuten Charakter des Kapitalexports (.,,)Die 
Kartellierung bedeutet aussergewohnliche Extraprofite (,.,) Gleichzeitig 
aber bedeuten die Kartelle eine Verlangsamung der Kapitalanlagen~ In den k~ 
tellierten Industrien, weil die erste Massregel des Kartells die Einschran 
kung der Produktion ist, in den nicht kartellierten, weil die Senkung der 
Profitrate zunachst von weiteren Kapitalanlagen zuriickschreckt. So wachst 
einerseits rapid die Masse des zur "Akkumulation bestimmten Kapitals, wahrend 
sich andererseits seine Anlagemoglichkeit kontrahiert. Dieser Widerspruch 
verlangt seine Losung und findet sie im Kapitalexport" (Hilferding 1968, 
s. 320 f.). 



Produktion der Waren selhst in das fremde Land zu br ingen'' (Hilferding 1968, 
Bd • 2 • s . 4 20) • 
Das internationale Gefalle der Profitrate spielt in Hilferdings Argumentation 
eine untergeordnete Rolle: "Bedinp;ung des Kapitalexports ist Verschiedenheit 
der Profitrate; der Kapitalexport ist das Mittel zur Ausgleichung der natio 
nalen Profitraten. Die Hohe des Profits ist abhangig von der organischen Zu 
sammensetzung ~es Kapitals, also von der Hohe der kapitalistischen Entwicklung. 
Je fortgeschrittener diese, desto niedriger die allgemeine Profitrate" (Hil 
fercling 1968, s. 427). 
Bucharin wiederholt in seiner Arbeit "Imperialismus und Weltwirtschaft" die 
A!igumentation Hilferdings, er betont aber starker die Rolle der internationa 
len Verschiedenheiten der Profitrate. 
Bucharin wiederholt zunachst die Thesen Hilferdings uber die Beschrankung 
des Anlagefeldes des Kapitals: "Der Export von Kapital aus einem bestimmten 
Lande setzt eine Oberproduktion von Kapital in diesem Lande voraus, d.h. eine 
Oberakkumulation ( ..• )Die Kartelle und Trusts haben die Tendenz, der Anlage 
von Kapital gewisse Schranken zu setzen, indem sie einen bestimmten Umfang 
der Produktion festsetzen ( •.• ).Der ganze Prozess treibt somit das Kapital 
aus dem Lande" (Bucharin N., "Imperialismus und Weltwirtschaft", Frankfurt 
1969, zitiert nach Busch K., 1974, s. 252). 
Gleichzeitig wiederholt er auch.Hilferdings A!igumentation uber die kapital 
exportf0rdernde Rolle der Zolle: "Wahrend aber die Zollschranken dem Waren 
export grosse Hindernisse entgegensetzen, so storen sie den Kapitalexport 
keineswegs. Es ist klar, dass die Kapitalflucht aus dem Lande unter sonst 
gleichen Bedingungen um so grosser sein muss, je hoher die Zolle steigen11 

(Bucharin N., "Imperialismus und Weltwirtschaft11, Frankfurt 1969, zitiert 
nach Busch K., 1974, S. 252). 
Bucharin weicht aber von Hilferdings A!igumentation ab, indem er die Suche 
nach hoheren Profiten als entscheidende Ursache des Kapitalexports anerkennt. 
Seine Analyse basiert er auf fol~endem·Zitat von Marx: "Wird Kapital ins 
Ausland geschickt, so geschieht es nicht, ~eil es absolut nicht im Inland 
beschaftigt.werden konnte. Es geschieht, weil es zu hohereI' Profitrate im 
Ausland beschaftigt werden kann" (MEW, Bd. 25, S. 266). Diese Argumentation 
wird Bucharin spater, in seinem Werk "Imperialismus und Alckumulation des 
Kapitals" (zuerst 1925 erschienen) weiterentwickeln, und zwar auf Kosten des 
Konzepts Hilferdings uber die Beschrankung des Anlagefeldes des Kapitals. 
Lenin macht sich auch.die Auffassung von der Begrenzung des Kapitalanlage- 
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2.3.2 Lenins "Vorgeschichte" und Bucharins (1925) Kritik 
Die Unterkonsumtionstheorie hat nur wenig mit der Marxschen Theorie zu tun. 
Lenin hat selbst schon 1899 die Unterkonsumtionstheorie am Beispiel der Volks 
um;ler scharf kritisiert. Die Volkstiimler behaupten, dass die Entwicklung 
des Kapita~ismus in Russland wegen der Armut der Massen und der Begrenztheit 
des Kons~mgiitermarktes unmoglich ware. Lenins l<ritik besteht im wesentlichen 

feldes zu eigen: 11Es entstand ein ungeheurer .1 Kapi taliiberschuss' in den 
fortgeschrittenen Landern ( ••. )Die Notwendig}ceit der Kapitalausfuhr wird 
dadurch geschaffen, dass in einigen Landern der Kapitalismus 'iiberreif' ge 
worden ist und dem Kapital (unter der Voraussetzung der Unentwickeltheit 
der Landwirtschaft und der Armut der Massen) ein Spielraum fiir 'rentable' Be 
tatigung fehlt" (L;A.W. Bd. 1, s. 015-816). 
Lenin verlagert aber danach sein Erklarungsschema in Richtung der Unterkon 
sumtionsauffassung Hobsonscher Art: "Freilich ware der Kapitalismus imstande, 
die Landwirtschaft zu entwickeln, die jetzt uberall weit hinter der Industrie 
zuriickgeblieben ist, konnte er die Lebenshaltung der Hassen der Bevolkerung 
heben, die trotz des schwindelerregenden technischen Fortschritts uberall 
ein Hunger- und Bettlerdasein fristet - dann konnte von einem Kapitaliiber 
schuss nicht die Rede sein ( ••• )Aber dann ware der Kapitalismus nicht Kapi 
talismus, denn die Ungleiqhmassigkeit der Entwicklung wie ~as Hungerdasein 
der Massen sind wesentliche, unvermeidliche Bedingungen und Voraussetzungen 
dieser Produktionsweise. Solange deI' Kapitalismus Kapitalismus bleibt, wird 
der K~pitalilberschuss nicht zur Rehung der Lebenshaltung der Massen in dem 
betreffenden Lande verwendet ( ••• ) sondern zur Steigerung der Profite durch 
Kapitalexport ins Ausland, in riickstandige Lander" (L.A.W. Bd. 1, s. 816). 
Lenin erklart also.den Kapitaliiberschuss aus der Beschrankung der Lebenshal 
tung der Hassen, dvh , der Beschrankung des Konsumgiitermarktes. Es handelt 
sich bier um eine typische Unterkonsumtionsargumentation. 
Aber auch die Auffassung Hilferdings uber den Kapitaluberschuss beruht letzt 
lich auf unterkonsumtionstheoretischen Annahmen. Standiger Kapitaluberschuss 
~n einigen Landern (der zum Kapitalexport fuhrt), d.h. Kapitaluberschuss un 
abhlingig von den Phasen der Oberprcduktionskrisen, kann nur auf der Basis 
eines standigen Ruckgangs der zahl~ngsfahigen Nachfrage im Vergleich zur 
(rentablen) Produktion erklart werden. 
Die klassischen Imperialismustheorien fiihren also einen Unterkonsumtionsan 
satz in die marxistische Theorie ein. 
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darin nacbzuweisen, dass diese Unterkonsumtionsvorstellung den wirklichen 
Prozess der Reproduktion des Kapitals nicht begreift: Lenin zeigt namlich; 
dass die erweiterte Reproduktion des Kapitals hauptsachlich auf der- produk 
tiven Konsumtion (von Produktionsmitteln) beruht, d.h., dass das Kapital 
(die Produktion) seinen eigenen Markt (Konsumption) schafft. Das bedeutet, 
dass die Grenzen der Konsumption von der FToduktion selbst bestimmt werden: 
Kapitalismus bedeutet erweiterte Reproduktion der Kapitalbeziehung, d.h. der 
kapitalistischen Produktion und der ihr entsprechenden Konsumtion. Wie Lenin 
selbst folgert: "Es gibt kaum eine Frage des inneren Marktes als gesonderte 
selbststandige rrage, die unabhangig von der Entwicklungsstufe des Kapitalis 
mus gestellt werden konne. Deswegen stellt die Theorie von Marx nirgendwo 
diese Frage gesonder-t ( ••• )Die Entwicklungsstufe des inneren Harktes ist 
die Entwicklungs~tufe des Kapitalismus in einem Lande" (L. W. Bd. 3, S. 57). 
Unter den klassischen Imperialismustheorien ist die Theo~ie Rosa Luxemburgs 
vollstandig auf einer Unterkonsumtionsthese errichtet worden, auf der These 
namlich, dass die kapitalistische Produktion (und der in ihr produzierte 
t:iehrwert) nicht ohne eine "rrlcrrtkapf talistische Umgebung1' konsumiert (rea 
lisiert) werden konne. In seiner Polemik gegen Luxe~urgs Imperialismustheo 
rie kritisiert Bucharin die Postulate dieses Unterkonsumtionsansatzes, Ihm 
gelingt es, eine griindliche marxisti_sche J<riitik der Unterkonsumtionstheorie 
zu formulieren. Er schreibt: 11Die Grenzen del" Konsumtion warden eI'Weitert durch 
die Anpassung des Reproduktionsprozesses selhst (, •• ) durch die Produktion 
selhst, die: l. das Einkommen der Kapitalisten, 2. das Einkommen der Arbei 
terklasse ( zusatzliche Arbeiter) und 3. das konstante Kapi tal der Gesell 
schaft (die als Kapital fungierenden Produktionsmittel) vermehrt ( ••• )Marx 
schrieb, dass 1Wenn Smith den Fall der Profitrate aus Oberfiille von Kapital, 
Akkumulation von Kapital, erklart, so handelt es sich um eine permane?te 
Wirkung, und dieses ist falsch1 (Theorien uber den Mehrwert1 Bd. II) ( ••• ) 
Es sei hierbei auch die interessante Tatsache erwahnt, dass Gen. Leriin be 
reits mehrere Jahre vor der Herausgabe der Marxschen 'Theorien uber den Mehr 
wert' einen vollkommen gleichen Standpunkt vertreten pat. 'Ich habe nirgends 
gesagt', schrieb Lenin, 'dass dieser Widerspruch (niimlich der Widerspruch 
zwischen ?roduktion und Konsumtion,N.B.) systematisch (von Lenin gesperrt, 
?LB.) ein u"berschiissiges Produkt er zeugen mus s" " (Bucharin 1970, S, 44-45). 
Durch seine l<ritik an Luxemburgs Unterkonsumtionsthesen lehnt Bucharin, Harx 
und Lenin zitierend, auch die bisherige Annahme aller klassischen Imperialis 
mustheorien uber die Existenz einer standigen Oberproduktion bzw. Beschran- 
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2.3.3 Extraprofit und Kapitalexport als Resultat der internationalen Unter- · 
schiede deI' Profitrate·(Bucharin 1925) 

Bucharin betrachtet den Kapitalexport als ein Moment des umfassenden Prozes 
ses der "kapitalistischen Expansion". Er verbindet in seiner Theorie Waren 
und Kapitalexport und versucht 1 die gemeinsamen Ursachen beider Prozesse zu 
.erhellen~ Auf diese Weise stosst er zunachst auf die Analyse von Marx uber 
den Aussenhandel zwischen Landern mit vezoschiedener Arbeitsproduktivitat, in 
der begriindet wird, dass das hoher entwickelte Land durch den Aussenhandel mit 
dem weniger entwickelten Land einen Surplusprofit erzielt, da es fiir die 
Produktion derselben Ware weniger (mationale) Arbeitsstunden verausgabt. Bu 
charin zitiert die Argumentation von M&l"x: "Kapitale im auswartigen Handel 
angelegt, konnen eine hohere Profitrate abwerfen, weil hier erstens mit Wa 
ren konkurriert wird, die von anderen Landern mit minderen Produktionsleich 
tigkeiten produziert werden, so dass das fortgeschrittenere Land seine Wa- 
ren uber ihren Wert verkauft, obgleich wohlfeiler als die Konkurrenzlander. 

kung der Anlagemoglichkeiten des Kapitals in den kapitalexportierenden Liin 
dern ab. Er ist damit der erste marxistische Theoretiker nach Marx, der den 
Kapitalexport nicht als ein Resultat der Beschrankung der Kapitalanlage 
(standige 110berfiille" an Kapital) erkliirt, sondern hauptsachlich als ein 
Resultat der internationalen Unterschiede der l:Tofitrate und, daneben, als 
Resul,tat von temporaren Oberakkumulationskl"isen: ''Was aber ist nun die wirk 
liche Ursache kapitalistischer Expansioni Erstens liegt sie in den Schwie 
rigkeiten, die sich, wenn auch nicht aus einer absoluten und dauernden Uber 
produktion, so doch aus den Krisen samt allen ihren Folgen ergeben ( ••• ) 
Haben wir z.B. eine temporare Oberproduktion (Krise) bei gleichzeitiger 
Existenz eines 'zusiitzlichen1 Absatzmarktes vor uns, so wird sich der Strom 
der Waren natiirlich in letzteren ergiessen, wird auf der Gr-undlage neuer wirt 
schaftlicher Zusammenhange eine zusiitzliche Erweite?'Ung der Produktion erge 
ben usw. ( ••. ) Zweitens (was unvergleichlich wichtiger, weil es sich um einen 

,:. 
standig wirkenden FaktOl" handelt) beruht sie in der Moglichkeit, von aussen 
her einen grosseren Prof~t zu eI'halten" (Bucharin 1970, S. 79), 
Bucharins Kritik an der Unterkonsumtionstheorie und an der darauf basieren 
den These der Beschrankung des Anlagefeldes des Kapitals (klassische Erklii 
rungsthese des Kapitalexports) halte ich fiir gelungen17• Seine Hauptthese 
uber die Ursachen des Kapitalexports werden wir aber noch weiter unten pro 
blematisieren. 
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Bucharin fasst seine Argumentation wie folgt zusammen: 
"l. Handelt es sich um einen gelegentlichen Austausch, so erhalt das Handels 
kapital auf allen Wegen, einschliesslich Betrug, Gewalt und Raub, einen Sur 
plusprofit, 2. Wird der auswartige Austausch zu einer regelmassigen Erschei 
nung, so erhalt das Land mit der hoheren Struktur unvermeidlich einen Surplus 
profit. 3, Wird Kapital exportiert, so geschieht auch das zur Erlangung eines 
Extraprofi ts" (Buchar in 1970, S. 81). 

Sofern die Arbeit des fortgeschritteneren Landes hier als Arbeit von hohe 
rem spezifischen Gewicht verwertet wird, steigt die Profitrate, indem die 
Arbeit, die nicht als qualitativ hohere bezahlt, als solche verkauft wird 
( ••• )Ganz wie der Fabrikant, der eine neue Erfindung vor ihrer Verallgemei 
nerung benutzt, wohlfeiler verkauft als seine Konkurrenten und dennoch uber 
dem individuellen Wert seiner Ware verkauft, d.h. die spezifisch hohere 
Produktivkraft der von ilun angewandten Arbeit als Mehrarbeit verwertet •. Er 
realisiert so einen Surplusprofit" (Das Kapital Bd. III, S. 247-248, zitiert 
nach Bucharin 1970, S. 80). 
Die Entwicklung des Aussenhandels, obwohl vorteilhaft fiir alle Handelspart 
ner, erlaubt der Marxschen Analyse gemass, den hoher entwickelten Landern, 
einen Surplusprofit zu erwirtschaften18• Die Suche nach Surplusprofit betrach 
tet aber Bucharin als Ursache nicht nur der Entwicklung des internationalen 
Handels, sondern auch des Kapitalexport;s. Er schreiht: "Die Expansion des 
Kapitals wird bedingt durch die Bewegung.-des Profits, dessen Masse und jene 
Hohe, von Welcher diese Masse abhangt. Das Wandern von Waren und Kapitalen 
folgt dem Gesetz der Ausgleichung der Profitrate ( ••• ) Sind billigere Pro 
duktionsmittel oder billigere Arbeitskrafte vorhanden, so steigt entsprechend 
die Profitrate, was das Kapital auszunutzen sucht. Liegen andere, mit dem 
Standort der Industrie, also mit dem geographisch genommene~ Ansatzpunkt der 
Kapitalanlage zusammenhangende Bedingungen vor, so stl'omt das Kapital dort 
hin. Haben wir endlich vorteilhaftere Bedingungen fiir die Realisierung der 
Warenmasse vor uns, so steigt auch hi~ wieder die Profi'tI'ate, wahrend das 
Kapital sich in erhohtem Masse nach dieser Richtung hin orientier.t· ( ••. ) 
Das Reservoir nichtkapitalistischer, insbesondere von den Zentren des ent 
wickelten Kapitalismus entfernter Wirtschaftsformen Ubt deshalb eine Haupt 
anziehungskraft aus, weil es (sogar bei hohen Transportspesen) einen maxima 
len Profit gewahrleistet. Die Erzielung eines kolonialen 'Extraprofits' er 
klart uns die Richtung der kapitalistischen Expansion" (BuchaI'in 1970, s. 90- 
91). 
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Bucharins Analyse liefert m.E. den theoretischen Rahmen fUr die weitere 
Untersuchung der Kapitalinternationalisierungsprozesse. Die Profitrate und 
die "Bewegung des Prof.its" sind der ausschlaggehende "soziale Index", der die 
Analyse der jeweils konkreten Fonnen der Internationalisierung und Bewegung 
des Kapitals erlaubt. 
Dennoch gibt es eine wichtige "Lucke" in Bucharins Argumentation: Welche 
Beziehung besteht tatsachlich zwischen dem Prozess der Aneignung eines Sur 
plusprofits aus einem Land mit niedrigerer Arbeitsproduktivitat durch Aussen 
handel und dem Prozess des Kapitalexports in dieses weniger entwickelte 
Land? Oder anders ausgedriickt: Warum kann das hoher entwickelte nationale 
Kapital das Kapital des weniger entwickelten Landes nicht im Aussenhandel 
niederkonkurrieren, ahnlich wie die pI>oduktiveren Kapitale im Binnenhandel 
die weniger produktiven Kapitale zugt'Unde richten? Warum beschrankt das ho 
her entwickelt:e nationale l<apital seine "Vorherrschaftsposition" nicht auf 
den Aussenhandel, d s h , auf die heim Warenexport zu realisierenden Surplus 
profite, warum bedient es sich auch der Form des Kapitalexports? 
Bucharin stellt diese Fragen iiherhaupt nicht. Ihre Antworten, also das 
"Fiillen der Lucke" der theoretisc!len Analyse, werden wir in den folgenden 
Kapiteln zu formulieren versuc~en. 



Das grosse Verdienst der klassischen Imperialismustheorien liegt darin, 
dass sie systematisch den theoretischen Raum und die theoretischen Gegen 
stande der maI'Xistischen Kritik des Imperialismus konstituieren. In der ge 
genwartigen Imperialismusdiskussion findet man fast keinen theoretischen 
Satz, fast kein theoretisches Postulat, das nicht seine "Wurzeln" in den 
klassischen Imperialismustheorien hat. Natiirlich haben wir zu zeigen ver 
sucht, dass die klassischen Theorien nicht ohne theoretische Probleme sind: 
Sie enthalten nicht wenige Widerspruche und unvollkommene Formulierungen, 
sie kokettieren zwn Teil mit der blirgerlichen Ideologie, d.h. sie verlassen 
zum Teil den theoretischen Boden der Kritik der Politischen Okonomie. Aber 
diese theoretischen Probleme werden, wie wir im folgenden sehen werden, in 
den gegenwartigen Imperialismustheorien auch reproduziert. Die heutigen Im 
perialismustheorien sind oft nur eklektizistische Wiederholun~en der Postu 
late der klassischen Imperialismustheorien. Die Aktualitat der klassischen 
Imperialismustheorien wird auch offenkundig, wenn man die gegenwartigen Kon 
troversen zwischen den verschiedenen Imperialismustheorien betrachtet. 
Welches ist aber der theoretisqhe ~egenstand der klassischen Imperialismus 
theorien? Aufgrund welches Gegenstandes werden sie, in anderen Worten, als 
theoretische Disz~plin konstituiert? 
Die (klassischen) Imperialismustheorien nehrnen sich m.E. zweier theoretischer 
Gegenstande an: a) der erste Gegenstand ist der "jiingste l<api talismus" (oder 
Finanz- bzw. Monopolkapitalismus). Es handelt sich um den Hauptgegenstand 
aller Imperialismustheorien und betrifft die strukturellen Veranderungen der 
kapitalistischen Prioduktionsweise bzw. der kapitalistischen Gesellschafts 
formationen im 20. Jahrhundert. In Bezug auf diesen Gegenstand werden die 
Thesen der Monopolbildung und Monopolvorherrschaft, der Verschmelzung von 
Bank- und Industriekapital, der l<artellisierung, des Generalkartells, des 
11organischen Staates" usw. gebildet. b) Der zweite theoretische Gegenstand 
der Imperialismustheorien ist die okonomische und politische Expansion des 
l<api talismus. 
Fiir alle klassischen Imperialismustheorien besteht eine strukturelle Kausa 
litatsbeziehung zwischen Honopolkapitalismus und Imperialismus: Imperialis 
mus ist das zwangslaufige R~sultat des Monopolkapitalismus. Mehr noch: Alle 
klassischen Imperialismu~theorien behaupten, dass die konkreten Formen der 
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Internationalisierung des Kapitals und der imperialistischen Politik ihrer 
Zeit zwangslaufige.Erscheinungen, Resultate der Strukturmerkmale des Monopol 
kapitalismus sind. Man erinnere sich hier an die folgende, schon erwahnte 
Formulierung Hilferdings, d!i.e sowohl Bricharin (11Imperialism and World Eco 
nomy") als auch Lenin (Hefte iiber den Imperialismus) iibernommen haben: "Die 
Politik des Finanzkapitals verfolgt somit drei Ziele: erstens Herstellung 
eines moglichst grossen Wirtschaftsgebietes, das zweitens durch Schutzzoll 
mauern gegen die auslandische Konkurrenz abgeschlossen und damit drittens 
zwn Exploitationsgebiet der nationalen monopolistischen Vereinigungen wird" 
(Hilferding 1973, S. qq3), Kolonialismus und Protektionismus, die, wie wir 
jetzt wissen, nur historische Formen imperialistischer Politik wahrend der 
ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts sind, werden von allen klassischen 
Imperialismustheorien als Strukturmerkmale des Imperialismus, als zwangs 
laufige Ergebnisse de?' Umwandlung des "alten l<apitalismus11 zum Monopolkapi 
talismus betrachtet. (Lenin hat z.B. mehrmals eine Liberalisierung des inter 
nationalen Handels als "Utopie11 betrachtet). Diese willkiirliche Theoretisie 
rung historischer Erscheinungen ist auch an der These zu erkennen, dass sich 
der Kapitalismus in den l<olonien rascher entwickelt. Natiirlich wird diese 
theoretische ''VorheI'sage11 fiir manche ehemalige Kolonien, wie z.B. Kanada oder 
Australien1 bestatigt, f{ir and ere, wie z.B .• Indien, ist sie aber vollig 
falsch. 
Heines Erachtens gibt es sowohl politische als auch theoretische Faktoren, 
die diese theoretische Verallgemeinerung der unmittelbaren Erscheinungsfor 
men imperialiatischer Politik bedingen. Die politischen Faktoren beziehen 
sich auf die politische Zielsetzung der marxistischen Imperialismustheorien, 
ihren polemischen Charakter gegeniiber biirgerlichen bzw. reformistischen Theo 
rien. Aus politischen Gtiinden muss der jungste Kapitalismus als ein nicht 
reformierbares gesellschaftliches System bewiesen werden. 
Die theoretischen Faktoren betreffen die Verwechslung bzw. Identifizierung 
der beiden theoretischen Gegenstande der Imperialismustheorien (Monopolka 
pitalismus-Imperialismus), eine Verwechslung, die fiir alle klass·ischen Im 
perialismustheorien mehr oder weniger charakteristisch ist. Imperialismus 
wird nicht nur als ein unmittelbares Resultat der Monopolvorherrschaft be 
trachtet, sondern manchmal mit der Monopolvorherrschaft selbst identifiziert. 
Diese Identifizierung ist zunachst in den Theorien des Imperialismus als 
weltkapitalistischer Struktur offenkundig. Hier existiert tatsachlich nur 
ein theoretischer Gegenstand. Die Frage der kapitalistischen Expansion lost 



sich in der Frage der erweiterten Reproduktion des Ueltkapitalismus auf19 
Aber auch in den Analysen von Hilferding und Lenin wird diese Verwechslung 
deutlich20• Charakteristisch ist hier die Definition Lenins: "Der ·Imperia 
lisir.us ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft 
der Monopole und des Finanzkapitals sich herausbildet11 (L.A.W. Bd. 1, S. 839). 
Diese Identifizierung von Imperialisrnus irn allgemeinen (sowohl als Kapital 
expansion als auch als imoerialistische Politik) mit der 11Herrschaft der 
Monopole und des Finanzkapi tals" reduziert die ( imperialistische) Poli tik 
auf eine blosse Widersoiegelung·der okonomischen Basis. Was unbeachtet bleibt, 
ist die relative Autonornie des ~olitischeu. So wird ubersehen, dass nationa 
listische Antagonismen zwischen den jungen biirgerlichen Staaten die okonomi 
schen Tendenzen Uherdeterminiert21 haben und 1etztlich fiir die imper>ialisti 
schen Kriege verantwortlich sind. Auch wenn die Okonomie die in letzter In 
stanz determinierende Rolle spielt, kann in.spezifischen historischen Kon 
junkturen die politische Instanz dominier.en. 
Wenn die Rolle des Politischen unterschatzt wird und nicht in die Theorie 
einbezogen wird, muss die Analyse der ungleichmassigen Entwicklung der impe 
rialistischen l<ette und deI' innerimperialistischen Widerspruche letztlich 
scheitern. Meines Erachtens ist Lenins These I'ichtig, dass die Aufteilung 
der Interessen- und Einflussspharen die Starke der konkurrierenden imperiali 
stischen Machte zur Grundlage hat. Diese allgemeine Formulierung genugt aber 
allein nicht (ohne die Einbeziehung einer konkreten Analyse der politischen 
Konjunktur), um die jeweils konkrete Form der innerimperialistischen Gegen- 

• satze zu be~timmen. Zurn Beispiel sind die USA die (nicht nur 8konomisch) 
stiiI'kste imperialis~ische Macht nach dem ersten Weltlatieg. Der Anteil der 
USA an der WeltindustI'ieproduktion steigt van 31% im JahI'e 1890 auf 42% im 
Jahre 1937, wahrend sich der Anteil Englands in derselben Zeitspanne von 22% 
auf 12% vermindert22• Diese Veranderun~ der internationalen Machtverhaltnisse 
zugunsten der USA resultiert aber nicht in einer politisch-militarischen He 
rausforderung der britischen Vorherrschaft durch die USA. Die USA verbunden 
sich sogar mit England irn Kampf gegen Deutschland und Italien. 
Es gilt also, die 5konomistische Schematisierung zu vermeiden, die durch die 
Verwechslung (Identifizierung) des ITozesses der Internationalisierung der ka 
pitalistischen Herrschaft (!mperialismus) mit dem ITozess der Entwicklung der 
Formen dieser kapitalistischen Herrschaft selbst entsteht. 
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ABSCHNITT II 

Kapitalistische Machtverhfiltnisse und lmperialismus 



4.1 Kapitalistische Produktionsweise und nationale Gesellschaftsformation 
Unsere kritische Lektiir der klassischen Imperialismustheorien hat gezeigt, 
dass die wissenschaftliche Untersuchung des Imperialismus eine entsprechen 
de Theorie des Staates voraussetzt oder mindestens mit einer Staatstheorie 
verknupft sein muss. Die Auffassung vom Imperialismus als einer einheitlichen 
weltkapitalistischen Struktur ist Resul:tat einer instrumentalischen Auffas 
sung des Staates. Der Staat wird von diesen Theorien nicht als politische 
Verdichtung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhaltnisse, sondern als Herr 
schaftsinstrument in den Handen der Bourgeoisie verstanden und daher entwe 
.der als eine iiberlebende,. dem nweltkapitalismus" entgegenwirkende Vergangen 
heitsstruktur oder als eine unmittelbare Widerspiegelung der Okonomie be 
trachtet. 
Meines Erachtens setzt aber nicht nur die ma:rxistische Imperialismustheorie, 
sondern d1e marxistische Theo!'ie schlechthin, d,h, das theoretische System 
der. Kritik der Politischen Okonomie, das Marx vor allem Im "Kap.i-ta L" entwik 
kelt hat, eine Theorie des Staates voraus. Der Hauptgegenstand der marxisti 
schen Theorie ist, wie wir schon betont haben, die kapitalistische Pr-oduktions 
weise (l<PW), die spezifische Einheit der Produktivkrafte und der Produktions 
verhaltnisse, die g!'Undlegenden Strukturverhaltnisse, die fiir jedes kapita 
listische System charakteristisch sind. Die Statte der l<PW ist aber nicht 
die 11Weltokonomie11, sondern die nationale Gesellschaftsformation, die vom 
kapitalistischen Staat "venfa ss't" wird, oder, wie Poulantzas formuliert: 
"Der Staat ist die zentrale Instanz, deren Funktion in der Aufrechterhaltung 
der Einheit und des Zusammenhalts eine!' gesellschaftlichen Formation besteht, 
in der ?roduktion der RepI'oduktionsbedingungen einer Formation insgesamt und 
somit in der erweiterten RepI'oduktion der Produktionsbedingungen, in einem 
System von Klassenkampf11 (Poulantzas, in Poulantzas/Miliband 1976, S_. 21). 
Im Rahmen der marxistischen Staatstheorie werden wir in diesem Kapitel ver 
suchen, das Problem der kapitalistischen Entwicklun~ und der Expansion des 
Kapitals methodologisch zu stellen. 
Da der Beg!'iff der Produktionsweise (PW) in de!' marxistischen Theorie von 
zentrale!' Bedeutung ist, werden wir uns im folgenden naher mit ihm beschaf 
tigen. Meines EI'achtens haben Louis Althusser und seine Mitarbeite!' die 

Staat, Nation und kapitalistische Produktionsweise 
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bisher vollkOl!II!lenste theoretische Untersuchung des marxistischen Begriffs 
der PW durchgefiihrt. Wir beginnen deshalb mit Althussers These von der Kon 
stituierung des Begriffs der KPW im Marxschen 11Kapital11: 

"Marx wahlt das Beispiel England, 'reinigt I dieses Beispiel aber auf eine be 
merkenswerte Weise 0 denn er analysiert es - wie er selbst zugibt - unter der 
Voraussetzung, dass sein Gegenstand gleichzeitig immer nur aus zwei Klassen 
bestehe (eine Situation, fiir die es in der Welt kein konkretes Beispiel gibt) 
und dass der Weltmarkt ganz unter dem Gesetz der kapitalistischen Produktion 
stehe (was ebenfalls unrealistisch ist) • Marx untersucht also gar nicht das 
Beispiel England, sondern ein konstituiertes Beispiel: eben das, was er als 
den 'idealen Durchschnitt' der kapitalistischen Produktionsweise bezeichnet 
( •.• )Aber auch bier konnen wir die wahre Intention von Marx erfassen, indem 
wir das Ideale als etwas Ideelles, d.h. als die einfache Begrifflichkeit des 
Marxschen Objektes, und den Durchschnitt als den Inhalt dieses Begriffes ver 
stehen, aber nicht als Resultat einer empirischen Abs"traktion. 
Marx' Objekt ist kein dern realen Objekt gegenubergestelltes ideales und in 
dieser Gegeniiberstellung vom Realobjekt getrenntes Objekt, so wie etwa das 
Sollen dem Sein, die Norm dem Tatsachlichen gege~ubergestellt werden konnen. 
Das Objekt der Theorie ist ideell, d.h. es bestimmt sich in der Terminologie 
der Erkenntnis, in·der Abstraktion des Begriffs. Marx sagt das selbst, wenn 
er behauptet, dass die spezifische Differenz des kapitalistischen Systems 
sich in seiner Struktur in ihrer ganzen 'Kerngestalt' darstellt (Kapital III, 
s. 254). Diese ·1Kerngestalt' und ihre Bestimmungen sind das Objekt der Marx 
schen Analyse in dem Masse, wie die spezifische Differenz die k~pitalistische 
Pr>oduktionsweise als kapitalistische Produktionsweise bestirmrt ( ••• ) 
Wenn Marx behauptet, dass er einen 'idealen Durchschnitt1 untersuche, so 
heisst das , richtig verstanden, daaa diese Idealitat nicht etwas Irreales 
oder irgendeine ideale Norm bezeichnet, sondann den Begriff des Realen. Der 
'Durchschnitt', von dem Marx spricht, ist kein empiristisch~r Durchschnitt 
( ••• ) sondern im Gegenteil die Bezeichnung fiir den Begriff der spezifischen 
Differenz de?' betreffenden Produktionsweise11 (Althusser, in Althusser-Bali 
haI' 1972, Bd. II, S. 262-264). Die KPW ist also nicht der Begriff der kapi 
talistischen Herrschaftsverbaltnisse schlechthin, sondern ihrer 11Kernge 
stal.tn23 • 
Die Einheit der Produktionsverhaltnisse und der Produktivkrafte wird unter 
dem Primat der ersteren konstituiert. Dieses Primat betrifft nicht nur die 
soziale Umwandlung, sondern bedeutet auch, dass die Produktionsverhaltnisse 
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. ' in letzter Instanz determinierende Rolle, d.h. wird die Struktur des Politi- 
schen (Staat~ Rechtssystem) und der biirgerlichen Ideologie (politische, ju 
ristische, ethische, religiose usw. Ideologie) in letzteI' Instanz durch die 
Struktur der okonomischen Ebene determiniert (AlthusseI"-Balibar 1972, Poulant 
zas 1976, Bettelheim 1970). Gleichzeitig bestimmt die Struktur des Okonomischen 
auch die Art und Weise der Verknupfung der verschiedenen sozialen Ebenen 
(okonomische, politische, ideologische). Die KPW ist also "durch eine cha 
rakteristische Autonomie ihrer Instanzen gekennzeichnet, die einer besonde- 
ren wissenschaftlichen Behandlung zu unterziehen sind" wahrend "das Okono 
mische innerhalb dieser Produktionsweise neben der determinierenden Rolle in 
letzter Instanz auch die dominante Rolle Lnnehat;" (Poulantzas 1980, S. 18). 
Die Struktur des Okonomischen wird in der KPW durch die Trennung des 11freien11 

Arbeiters von seinen Produktionsmitteln und die Aneignung der Mehrarbeit 
(die die Form des Mehrwerts annimmt) vom Nicht-Arbeiter, der als Eigentiimer 
der Produktionsmittel auftritt, charakterisiert21l-. Die Determinierung in letz 
ter Instanz vom Okonomischen bedeutet aber nicht, dass es zwischen Okonomie 
und Oberbau (Staat, Ideologie) ein genetisches Verhiiltnis gibt, 1de es die 
These von der 11Ableitung des biirgeI"lichen Staates" impliziert (Charalambis 
1985). 
Die kapitalistische Herrschaft bedeutet die Durchsetzung spezifische%' Struk 
turen und gesellschaftlicheI' Verhaltnisse, die gleichzeitig okonomisch, po 
litisch und ideologisch sind. Auf der anderen Seite bedeutet abeI' dieses 
Fehlen von Beziehungen genetischer Art nicht, dass die Struktur Z•B. des 
Staates unabhangig von der Struktur des Okonomischen gebildet worden ist 
oder dass sie unabhangig von den Klassenbeziehungen ist, wie z.B. A. Eiken 
beI"g (1984) behauptet. Die Struktur des biirgerlichen Staates (in anderen 
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die Strukturmerkmale deP Prcxluktivkrafte in letzter Instanz determinieI'ep 
(Bettelheim 19.70). DariibeI' hinaus, und das ist fUr unsene Untersuchung grund 
legend, bezieht sich die PW nicht bloss auf die okonomische Ebene, s'ondern 
VeI'weist auf die Existenz eines strukturieI"ten sozialen Ganzen, das durch 
die VeI'knupfung des Okonomischen, des Politischen und des Ideologischen 
konstituiert wird. 
"Die Produktionsverhaltnisse verweisen auf die Formen der Suprastruktur als 
auf die eigentlichen Bedingungen ihrer Existenz. Man kann demnach den Begri~f 
der ProduktionsveI"haltnisse nicht denken, indem man von ih!oen suprastl:'uktura 
len Exist:enzbedingungen abstrahiert11 (AlthusseI"-Balibar 1972, S. 238). 
In diesem strukturieI'ten sozialen Ganzen bewahrt die okonomische Ebene die 
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Worten seine relative Autonomie vom Okonomischen, sein rechtlicher - "soz Ia L 
neutraler" - hierarchisierter Aufbau, d.h. das Fehlen jeder offenen Er>wah 
nung der Klassenherrschaft in der staatlichen Praxis, die spezifische Ah 
grenzung/Oberdeckung von Offentlichem und Privatem, die Biirokratisierung 
etc.) druckt die Vorherrschaft der spezifisch kapitalistischen Produktions 
verhaltnisse aus und wird in letzter Instanz von den oben erwahnten Struktur 
merlcmalen des Okonomischen determiniert. Missverstandnisse entstehen wahr 
scheinlich aus einer Verwechslung des Begriffs der-Produktionsweise mit dem 
Begriff der politischen Herrschaft, wie sie im Staate verkerpert wird. Man 
wird gann das Regime der proletarischen Herrschaft, d~n Sozialismus, das 
eigentlich ein (eventuell reversibel) Obergangsregime und eine Ubergangspha 
se zwischen Kapitalismus und Kommunismus ist, als eine neue "sozialistische" 
Produktionsweise verstehen und die noch real existierende (d.h. sich repro 
duzierende) Strukturmerkmale des b\irgerlichen Staates als uberhistorische 
staatliche Formen betrachten. 
Die KPW aber "ist genau gekennzeichnet durch die absolute 'I'rennung des Arbei 
ters von den Produktionsmitteln, die nur durch die Vermittlung des EigentU 
mers der Produktionsmittel und unter seiner Kontrolle in Verbindung treten. 
Der Kapitalismus kann sehr lange dauern, er kann eine lange Reihe von Veran 
derungen in der (juristischen) Form des (ind~viduellen oder kollektiven) Ei 
gentums an den Produktionsmitteln durchmachen ( ••• ) 
Aber all diese Veranderungen sind immer historische Entwicklungen des·grund 
legenden Produktionsverhaltnisses: der kapitalistischen Lohnarbeit. ( ••• ) 
Der Sozialismus ist keine selhststandige okonomische Gesellschaftsformation 
und noch weniger eine selbststandige historische Produktionsweise. Es giht 
keine sozialistische Produktionsweise, wie es eine kapitaJ.istische und eine 
kommunistische Produktionsweise gibt, im Gegensatz zu dem, was schon die 
mechanistischen Marxisten wie Kautsky und' Plechanow dachten ( ••• ) Soweit 
historischer Prozess, ·kann det'.' Soziali~mus sich nur entwickeln durch eine 
tiefgreifende und fortschreite~e Veranderung der Arbeitsteilung, einen be 
wussten politischen Kampf gegen die Teilung von Hand- und Kopfarbeit und 
gegen die Teilspezialisierungen - filr das, was Marx die 'polytechnische 
Praxis' nennt ( ••• ) 
Der Sozialismus ist ein I'rozess, im Laufe dessen die proletarische Lage sich 
verall.gemeinert,, wahrend sie sich gleichzeitig verandert und dahin tendiE!l't 
zu verschwinden. Sie ist, im doppelten S~nne des Wortes, die Vollendung der 
Proletarisierung" (Balibar 1977, S. 122, 123, 133), 
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Diese theoretischen Bemerkungen beziiglich des marxistischen Begriffs der KPW 
erlauben uns, die f?oage wiederaufzunehmen, die wir am Anfang dieses Kapitels 
gestellt haben: Wenn der Marxismus die kapitalistische Produktionsweise als 
grundlegendes theoretisches Objekt '.lahlt, geschieht d~s nur, weil dieses Ob 
jekt die wissenschaftliche Untersuchung der grundlegenden Strukturmerl<male 
der kapitalistischen Herrschaft, wie sie ausschliesslich im Inneren der natio 
nalen Gesellschaftsformation vergegenstlindlicht wird, erlaubt. Das Kapital 
verhiil.tnis als Herrschaftsbeziehung des Kapitals uber die Arbeit betrifft 
also nicht nur die okonomische Ebene. Sie driickt sich notwendigerweise als 
eine spezifisch kapitalistische (d.h. der ~PW entsprechende) Organisation 
des Okonomischen, des Politischen und des Ideologischen innerhalb jeder real 
existierenden Gesellschaftsformation aus. In diesem Zusammenhang tritt der 
biirgerliche Staat als offentliche politische Organisation der Gesellschaft 
vor, die eine relative Autonomie sowohl vom Okonomischen als auch v.on den 
direkten (okonomischen) Interessen der verschiedenen Fraktionen des Kapitals 
besitzt. Gleichzeitig sichert die biirgerliche Ideologie die Beziehungen der 
Produktionsagenten zu ihren materiellen Existenzbed.ingungen und driickt diese 
als private Konkurrenzbeziehunp.en im Inneren eines einheitlichen nationalen 
Interesses aus. Diese Ideologie ~st also eine Verschleierung oder sogar Ver 
leu&nung der Klassenverhaltnisse (Althusser 1973). 
Der biirgerliche Staat, als politische Verdichtung der gesamten (polit~schen, 
okonomischen, ideologischen) Macht des Kapitals, setzt also zweierlei Funk 
tionen durch: a) Er tragt entscheidend zur Organisation der langfristigen 
Interessen der Bourgeoisie bei. Er erscheint also als die wirkliche 11Partei" 
der Bourgeoisie, die die verschiedenen f?oaktionen des Kapitals als herrschen~ 
de Klasse (politisch) vereinheitlicht. b) Er t:ragt auf der Basis der langfri 
stigen Interessen des Kapitals entscheidend zur Organisation der ganzen Ge 
sellschaft bei. Er stellt gleichzeitig diese burgerliche soziale Ordnung als 
Ausdruck der einheitlichen nationalen Interessen vor. Der Staat nimmt seine 
Hauptfunktion, die Aufrechterhaltung des Zusammenhalts einer kapitalistischen 
Gesellschaftsformation wahr, indem er.die langfristigen Kapitalinteressen 
sichert und als nationale Interessen durchsetzt. 
Fassen wir zusammen: Die im Staate zusammengefasste kapitalistische Gesell-· 
schaftsformation wird als kapitalistisch bezeichnet, weil sie auf der Basis 
der Varherrschaft der KPW konstituiert wird. Das bedeutet, dass die vor- 
herrschenden strukturellen sozialen Beziehungen die diese Gesellschaftsfor 
mation konstituieren, die der KPW entsprecQenden sozialen Beziehungen sind. 
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Die.kap{tail~-t:ische Gesellschaftsformation verweist also auf den Begriff 
eines'sozialen Ganzen,. das viel komplexer als die KPW ist - und zwar aus 
folgenden .. Grunden: 
a) Nicht-kapitalistische Produktionsweisen: 
Die Gesellschaftsformation enthalt nicht nur eine einzige Produktionsweise 
(die KPW), sonderh wird auf der Basis der Verknupfung mehrerer Produktions 
weisen (z.B. feudale oder asiatische PW) bzw. Produktionsformen ( z.B. ein 
fache ~arenproduktion) mit der vorherrschenden KPW konstituiert. 
b) Die 11ausseren11 Bestimmungen: 
Fiir die wissenschaftliche Untersuchung einer Gesellschaftsformation muss man 
alle historischen, der kapitalistischen Produktionsweise "ausseren11 Bestimmun 
gen miteinbeziehen, Es handelt sich um die historisch gegebenen Verhaltnis 
se, die in jeder Gesellschaftsformation konkret erscheinen, und, obwohl sie 
kein Bestandteil der notwendigen, immanenten Gesetzmassigkeiten der KPW (Hdes. 
inneren und notwendigen Zusammenhangs zwischen 2Wei Sac hen" MEW 25 S. 225) 
sind, durch diese Gesetzmassigkeiten konkret zum Ausdruck kommen. Solche 
"aussere11 Bestimmungen (z.B. des Wertgesetzes) sind u.a. die hohere oder nie 
drigere Qualifikation der Arbeitskraft, das Vorhandensein von natiirlichen 
Ressourcen, die konkrete Dauer des Arbeitstages (die im histo~ischen Prozess 
des Klassenkampfs und nicht allein von der Kapitalbeziehung bestimmt wird) 
etc. (s , dazu Dumlnil 1978, Althusser 1983.). 
c) Nicht-Entspre~hung zwischen Reproduktion der Stellun~en und Reproduktion 

der Agente~..:_ 
Die kapitalistische Gesellschaftsformation, der Begriff eines real existie 
renden sozialen Ganzen, verweist auf die historisch konkreten Formen der 
erweiterten Reproduktion der Kapitalbeziehung sowohl als Reproduktion-der 
Stellungen (und. gesellschaftlichen Funktionen) in der kapitalistischen Ar 
beitsteilung als auch als Reproduktion der gesellschaftlichen Agenten, die 
diese Stellungen einnehmen. (Ober die Begriffe der erweiterten Reproduktion 
deJ'.' Stellungen und der erweiterten Rep~oduktion der gesellschaftlichen Agen 
ten, d.h. uber die er~eiterte Reproduktion der gesellschaftlichen Klassen 
s. Foulantzas 1977, s. 9-35, sowie Poulantzas 1973)2~a 
Dagegen verwe;st d~e KP!; als "Kerngestalt" der sozialen Verhaltnisse nur auf 
die primare Seite dieses Prozesses, die erweiterte Reproduktion de"r Stellun 
gen (und gesellschaftlichen Funktionen). Das ist der Grund, weshalb die KPW 
auf nur zwei Klassen Ve%1Weist, d.h. auf zwei Klassenpraktiken, die aus der 
gesellschaftlichen Stellung (und Funktion) in der kapitalistischen Arbeits- 
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' in Zusammenhang mit dem Begriff der kapitalistischen Produktionsweise gestellt 
werden25·. Die Frage betrifft ausschliesslich die (real existierenden) kanita 
listischen Gesellschaftsformationen, nicht "die Struktur der spezifischen 
Differenz des kapitalistischen Systems". ~Ur mussen.also jede theoretische 
Argumentation als irrenihrend betrachten, die behauptet, dass es eine metro 
politane.kapitalistische !Toduktionsweise einerseits und eine periphere 
kapitalistische !Toduktionsweise andererseits gibt (s. auch Kapitel 7 dieser 
Arbeit). 
2. Das !Toblem ~er kapitalistischen Entwicklung und Unteren:twicklung soll 
deshalb anhand aller der KPW nicht inneren Bestimmungen, die eine (kapita 
listische) Gesellschaftsformation betreffen, angegangen werden: Des Vorhanden 
seins nich~-kapitalistischer Produktionsweisen, die der erweiterten Repro 
duktion der kapitalistischen Verhaltnis.se ein Hemmnis sein konnen; der hi 
storisch entstandenen ausseren Bestimmungen, die mit der konkreten Entwick 
lung der Kla~senkiimvfe in einer Gesellschaftsformation verknupft sind; der 
konkreten Nicht-Entsprechung zwischen Reproduktion von Stellungen und Repro 
duktion von Agenten in der kapitalistischen Arheitsteilung, was zu bestimm 
ten Klassengegensatzen bzw. Klassenbundnissen fiihrt. 
Alle diese "ausseren" Bestimmungen spiegeln sich in einem konkreten Klassen- 

teilung entstehen (Bourgeoisie und !Toletariat). In der real entstandenen ka 
pitalistischen Gesellschaftsformation findet dagegen - aus historischen und 
strukturellen Griinden - eine nverteilung" kapitalistischer Stellung.en bzw. 
Funktionen (d.h. Stellungen in der Arbeitsteilung, die den Funktionen der 
Aneignung des Mehrwerts entsprechen) auf Agenten statt, die kein Eigentum an 
den Produktionsmitteln besitzen, die also der kapitalistischen Ausbeutung 
unterworfen sind. Solche gesellschaftliche Stellungen sind z.B. die der In 
geniere und Techniker im Produktionsprozess, die die (Kapital-) Funktionen 
der Intensivierung-Oberwachung des Arbeitsprozesses ausfiihren, ohne der Ka 
pitalistenklasse anzugeh0ren. Es entsteht so die 11widerspriichliche11 Kl asse 
des neuen Kleinburgertums: Stellungen und Funktionen des l<apitals werden von 
nichtkapitalistischen Agenten, also von Agenten, die den Klassen der- Exploi 
tierten angehoren, wahrgenommen. Das Resultat ist die Existenz von mehr als 
zwei Klassen auch in den kapitalistischen Sektoren der Gesellschaftsformationen. 
Unsere bisherigen theoretischen Oberlegu~gen er-lauben uns, bestimmte Schluss 
folgerungen hinsichtlich der Frage der kapitalistischen Entwicklung und Un 
terentwicklung zu ziehen, einer Frage, die innerhalb der gegenwartir;en Imneria 
lismu~theorien an Bedeutung gewonnen hat. 
1. Die Frage der kapitalistischen Entwicklung (bzw. Unterentwicklung) kann nicht 
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piachtverh_!ltnis wider, das · den Kapi talismus, d. h. die erwei terte Reproduk 
tion der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse1 beschleunigt bzw. hemmt. 
Das Zusammenwirken aller der KPW "ausseren" Bestimmungen soll bier nochmal 
als Erklarungsgrund eines konkreten Prozesses kapitalistjscher Entwicklung 
betont werden1 weil es in der Literatur ublich ist, allein das Vorhandensein 
nicht-kapitalistischer Produktionsweisen in Betracht zu ziehen (z.B. P-P Rey 
1973, aber auch A. Eikenberg 1983 sowie die Theoretiker des Ansatzes der 
"AI'tikulation der verschiedenen Produktionsweisen")'. 
Diesero zuletzt genannte Aufsatz ist sicherlich uberzeugend, wenn afrikani 
sche oder asiatische Gesellschaftsformationen betrachtet werden, wo die ka 
pitalistische Entwicklung hauptsachlich von den antagonistisch sich repro 
duzierenden nicht-kapitalistischen Produktionsweisen gehemmt wird. Sie vero 
sagt aber bei der Erklarung der verschiedenen Rhythmen der kapitalistischen 
Entwicklung unter den entwickelten kapitalistischen Landern, z.B. innerhalb 
der.Europiiischen~Gemeinschaft. Es ist charakteristisch, dass auch Nicos Pou 
lantzas, der zur Herausarbeitung der marxistischen Begroiffe der kapitalisti 
schen Produktionsweise bzw. der kapitalistischen Gesellschaftsf~mation Be 
deutendes beigetragen hat, das Vorhandensein von mehr als zwei Klassen in der 
kapitalistischen Gesellschaftsformation als ein Resultat allein der nicht 
kapitalistischen Produktionsweisen bzw. der Entwicklung des Kapitalismus zum 
11Monopolkapitalismus11 .hetI'achtet: 11Wenn man sich an die Produktionswei~en 
allein halt und sie in einer 'reinen' und abstI'akten Weise untersucht, dann 
enthalt jede Produktionsweise zwei Klassen: die ausb~utende Klasse1 die po 
litisch und ideologisch herrscht, und die ausgebeutete Klasse, die politisch 
und ideologisch beherrscht wird (.,,)Aber eine konkrete Gesellschaft, eine 
Gesellschaftsformation enthalt mehr als zwei Klassen1 und zwar in dem Hass 
wie sie durch mehrere Prioduktionsweisen und -formen gebildet wird (,,,) 
Im heutigen Frankreich zum Beispiel sind also die zwei fundamentalen Klas- 
sen die Bourgeoisie: und das Proletariat.. Gleichzeitig aber gibt es das tra 
ditionelle Kleinbiirgertum - Handwerker, Kleinhandler -1 das von der Form der 
einfachen Warenproduktion abhangt. das "neue" Kleinb\irgertum der nicht-pro 
duktiven Lohnempfanger, das von der monopolistischen Form des Kapitalismus 
abhangt. und mehrere ~oziale Klassen auf dem Lande" (Poulantzas 1973, s. 16-17, 
hervorgehoben von mir 1 J.M.), Die Argumentat_ion ist offenbar widerspriich- 
lich, wenn man nicht alle der KPW 11ausseren" Bestimmungen1 sondern nur das 
Vorhandensein nicht-kapitalistischer Produktionsweisen bzw. -formen betrach 
tet, denn es gibt im Kapi talismus inmter ein "neues Kleinburgertumtt, d .h. schon 
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4.2 per k~pitalistische Staat als Nationalstaat 
(Staat und Gesamtkapital) 
Die Funktionen des Staates zur Aufrechterhaltung de!' kapitalistischen Gesell 
schaftsordnung und zur Durchsetzung der langfristigen Kapitalinteressen, d.h. 
der Interessen des Kapitals als herrschender Klasse, stellen die Bedingungen 
der Konstituierung der Einzelkapitale als Gesamtkapital dar. Diese Bedingungen 
setzen die Organisation der Klassenbeziehungen und der Klasseninteressen als 
nationaler Interessen·voraus. Die Nation reprasentiert die spezifisch kapi 
talistische Einheit der antagonistischen Klassen einer Gesellschaftsformation, 
die spezifisch kapitalistische Organisationsform der Klassenherrschaft. Es 
handelt sich um eine Vereinheitlichung der gesellschaftlichen Beziehungen, 
die dazu tendiert, das 11Innere", d.h. das Nationale, zu homogend s i.er-sn und 
vom 1111.usseren", d. h , vom Nicht-NationalEfri~ abzutrennen. Au£ diese ~i/eise ten 
diert die Nation dazu, mit dem Staat zusammenzufallen, was nicht bedeutet, 
dass Staat und Nation begrifflich gleichgesetzt werden konnen. Die Nation 
ist das Resultat eines historischen Prozesses, die eine spezifische, der 
KPW entsprechende, kulturelle und okonomische Einheit zwischen bestimmten 
antagonistischen Klassen bildet. 
Der Staat ist die politische "Vervollkommnung" dieses Prozesses: Durch die 
nationale Unabhangigkeft wird die nationale Einheit tatsachlich verwirklicht. 
Die Frage des Staates ist also gleichzeitig eine Frage der nationalen Gren 
zen, innerhalb derer die Klassenherrs~haft organisiert wird, eine frage der 
Grenzen der Herrschaft des nationalen Gesamtkapitals. 
Von den marxistischen Autoren hat Nicos Poulantzas (1978) eine zutreffende 
Analyse der Beziehung zwischen Staat und Nation durchgefiihrt: "Dieser Staat 
fiihrt ei~e besondere Beziehung zwischen Geschichte und Territ~ ein, und 
bringt eine besondere Beziehung zwischen der Raummatrix und der Zeitmatrix 
zustande, deren Oberschneidung und Kreuzung die moderne Nation darstellt. 
Der k~pitalistische Staat setzt die Grenze, indem er das konstituiert, ~as 
innen ist - Volk und Nation - und das Vorher und Nachher des Inhalts dieser 
Einfriedung homogenisiert. Die nationale Einheit, die moderne Nation, wird 
so ~~is~~izitat eines Territoriums und zur Territorialisierung einer 
Geschichte, zur nationalen 'l'!'>adition eines Territoriums, die sich' im Natio 
nalstaat materialisiert. Die Grenzmarkierungen des Territoriums werden zu 
Orientierungspunkten der Geschichte, die im Staat vorgezeichnet sind. 

. vor der Entstehuni-der "monopolistischen Form" des Kapitalismus. 
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Die in der Konstituierung der modernen Volksnation implizierten Einfriedun 
gen sind nllI' deshalb so schI'ecklich, weil sie gleichzeitig Fragmente einer 
vom Staat totalisierten und kapitalisierten Geschichte sind" (Poulantzas 
1978, s. 107). 

Genauso wie der Staat kein "Instrument", aber gleichzeitig auch kein "Pro 
dukt " der 9konomie, sondern ein konstitutives Element der gesamten (okonomi 
schen, politischen, ideologischen) kapitalistischen Herrschaftsverhaltnisse 
bildet, hilde·t auch die Nation kein Ausseres, aber auch kein "Produkt" des 
Staates oder der Klassenverhaltnisse, sondern ein zentrales konstitutives 
Element dieser Verhaltnisse (s. dazu Miaille 1983). 
Die nationalstaatliche Zusammenfassung der Klassenherrschaft und des Klas 
senkampfes fragmentiert also den internationalen Raum der Kapitalverhaltnis 
se. Der Raum als der Ort der sozialen Verhaltnisse wird hauptsachlich van 
einer jeweils nationalen Dimension charakterisiert: Es handelt sich um die 
Gesamtheit der der KPW ausseren BesHmrnungen, die sich haupt sachfdch als 
Resultat des Klassenkampfes und der Machtverhaltnisse im Inneren der Gesell 
schaftsforrnation ergeben (s. Kapitel 4.6) und dadurch zu einer Vereinheit 
lichung - Homogenisierung des sozialen Raumes :iro nationalstaatli.chen Terri 
torium tendieren. Die Koharenz der Klassenherrschaft wird einerseits in der 
Durchsetzung der den kapitalistischen Verhaltnissen eigenen "inneren und not 
wendigen Zusammenhange" ausgedrockt, andererseits in den national-konlaoeten 
Formen der politischen, juristischen, institutionellen und kulturellen Homo 
genisierung der Machtverhaltnisse. Es handelt sich um die national-konlaoeten 
Bedingungen der erweiterten Reproduktion eines (nationalen) Gesamtkapitals. 
Unsere bisherigen Oberlegungen haben folgende theoretische Konsequenzen: 
Bei der kapitalistischen Entwicklung haben irnmeI' die nationalen Prozesse, 
die die Herrschaftsverhaltnisse innerhalb einer Gesellschaftsformation be 
treffen, das Primat gegemiber- den Irrter-nat Lona Len Prozessen. 
Darliber hinaus bestimmen die nationalen Prozesse die Al'.'t und Weise der Al'.' 
tikulation des Nationalen im Internationalen: So ist z.B. die Profitrate, 
als Resultat hauptsachlich eines historisch gebildeten nationalen Klassen 
verhaltnisses, der Index, der die Position und Rolle einet> Gesellschaftsfor- 

\ mation in den internationalen Kapitalbewegungen bestimmt und die konlaoeten 
Formen der Weltrnarktintegt"ation dieser Gesellschaftsformation erklfu:.t. Das 
betrifft auch die Frage der.Ungleichmassigkeit der kapitalistischen Entwick 
lung: Es handelt sich bier nicht um einen Prozess, der sich gleicherweise 
auf der nationalen und der inte!'nationalen Ebene durchsetzt, wie okonorni- 
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zesses: 
a) Der Bildung der absolutistischen Staaten als Obergangsstaa~en vom Feudalis 
mus zum Kapitalismus (Poulantzas 1980, s. 155-181) und 
b) des asynchronen Verlaufs der biirgerlichen Revolutionen inne:rhalb dieser 

stische Positionen behaupten (s. z.9. Mandel, 11Spatkapitalismus" Kapitel" 3). 
Auf der Ebene der nationalen Gesellschaftsformation handelt es sich um die 
Ungleichmassigkeit des Prozesses der erweiterten Reproduktion des Gesamtka 
pitals als Resultat des okonomischen, politischen, ideologischen Klassen 
kampfs und dessen Auflosungs- oder Erhaltungseffekte in Bez.ug auf die nicht 
kapitalistischen Produktionsweisen und -formen. 
Auf der internationalen Ebene handelt es sich um die ungleichen Tempi der 
verschiedenen (nationalen) Pro~esse der erweiterten Reproduktion der jewei 
ligen (nationalen) Gesamtkapitale, was sich auf der Weltbuhne in ungleioh 
massigen Interdependenzverhaltnissen zwischen den verschiedenen Nationalstaa 
ten ausdruckt. Hier handelt es sich also um die ungleichmassige Entwicklung 
der imperialistischen Kette (deren Glieder die Nationalstaaten sind), wie 
bereits Lenin festgestellt hat. 
Eine weitere theOI'etische und methodologische Konsequenz unserer bisherigen 
Oberlegunp,en betrifft die Frage der (inter)Dependenzverhaltnisse zwischen den 
verschiedenen Staaten (und nationalen Gesamtkapitalen), die die imperialisti 
sche Kette bilden (s. auch Kapitel 7): Die Frage hinsichtlich eventueller De 
pendenzverhaltnisse kann nur als zweite, nach der Frage iiber die Machtver 
haltnisse innerhalb jeder Gesellschaftsformation gestellt werden. 
Der Klassenkampf, d.h. die Klassen- und Machtverhaltnisse im Inneren einer 
Gesellschaft, bestimmt die geschichtliche Entwicklung dieser Formation. Die 
Dependenzbeziehunp,en wirken durch diese gesellschaftliche Klassenverhaltnisse, 
entstehen in Obereinstirranung zu diesen. Betrachtet man umgekehrt die Klassen 
verhaltnisse als ein Resultat der Dependenzbeziehungen, scheitert man bei der 
wissenschaftlichen Untersuchung der realen gesellschaftlichen Prozesse: Die 
wissenschaftlichen Begriffe werden durch das ideologische Schema vom Gegen 
satz zwischen nationalen und anti-nationalen Interessen ersetzt. 
Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Warum ist es dem Kapital nicht mog 
lich, seine llerrschaft einheitlich auf der W~ltebene oder mindestens auf der 
z.bene der "entwickelten Welt11 zu konstituie:ren, warum bildet sich also kein 
kapitalistischer Weltstaat, kein weltweiteB Gesamtkapital? 
Die Aritwo~t: Die Zersplitterung der Kapitalherrschaft in viele Gesellschafts 
formationen bzw. Staaten :i.st das Resultat eines bestimmten historlschen Pro- 
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absolutistischen Staaten (Busch - Grunert - Tobergte 1984). 
Der· asynchrone Verlauf der burgerlichen Revolutionen resultiert in einer 
tendenziellen Obereinstimmung der territorialen Grenzen der neukonstituierten 
biirgerlichen Staaten mit denjenigen der existierenden absolutistischen Staaten. 
Die Konstituierung der kapitalistischen Nationalstaaten macht es seitdem 
urunoglich, ihre Vereinheitlichung mit anderen Mitteln als Krieg, Besatzung 
und Annexion fremder Lander voranzutreiben. Der Staat ist kein InstrUment. 
sondern die politische Verdichtung eines gesellschaftlichen Machtverhlilt 
nisses. Folglich dominiert die Behar>rUngstendenz dieses Machtverhaltnisses 
uber die dem WeltmCll'kt und der internationalen kapitalistischen Konkurrenz 
eigenen Tendenzen zur internationalen Vereinheitlichung der Kapitalverhlilt 
nisse. Die internationa~e Vereinheitlichung des Kapitalismus wlirde die Unter 
werfung aller Staaten unter den starksten kapitalistischen Staat bedeuten. 
Die Tendenzen zur politischen und okonomischen Vereinigung der kapitalistischen 
Staaten und nationalen Gesamtkapitale konnen also gewisse Grenzen nicht 
-b hr . 26 u ersc e1ten . 
Die Grenzen werden von der Beharrungstendenz der schwachen Staaten bzw. der 
weniger entwickelten nationalen Gesamtkapitale gesetzt. Busch et alii (1984) 

fomulieren diese These wie folgt: "Solange sich auf dem Weltm<ll'kt National 
kapitale mit ungleichen Entwicklungsniveaus gegenub~stehen, sind die schwa 
chez" entwickelten Nationen auf die Schutz- und Ausgleichsfunktion, die die 
nationalstaatliche Verfasstheit des Kapitals mit_sich bringt, unbedingt ange 
wiesen. Supranationalisierungstendenzen entsprechen zw<ll' den Interessen der 
hoher entwickelten nationalen Kapitale, konnen aber von rangniedrigeren Natio 
nen nur in der Form der Freihandelszone oder qer Zollunion mitgetragen wer- 
d en" (S. 19). 
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' marxistische Theorie ein. Diesselbe Konzeption herrscht auch in den meisten 
gegenwartigen Imperialismustheorien vor, trotz ihrer Gegensatze und Kontro 
versen in anderen zentralen Fragen der Theorie. 
Nicht nur die Theoretiker des sowjetischen MaI'xismus, sondern ·auch AutoI'en 
wie Sweezy, Amin, Mandel u.a. vertreten die These von der Vorherrschaft der 
Mono~ole, von der Transformation der Konkurrenz - in den Monopolkapitalismus. 
Die von Marx entwickelten Kategorien der Konkurrienz, des DurchschnittspI'ofits, 
der Tendenz zum Ausgleich der allgemeinen Profitrate etc. werden jetzt als 
vergangene (dem "Konkurrenzkapitalismus11 entsprechende) Erscheinungsform des 
Kapitals betrachtet. Die Argumentation dieser marxistischen Autoren basiert 
auf folgenden Oberlegungen: 
"Die Tendenz zu einer Gleichhei t der Profi traten, die ein charakteristi 
scher Zug des Wettbewerbskapitalismus ist, wird durch das Monopol doppelt 
gestort: die Profite einiger werden erhoht, wahrend die Profite anderer re 
duziert werden ( .•. ) Daraus folgt, dass wir einen allgemeinen Ausgleich der 
Profitraten weder von der Beweglichkeit des Kapitals noch von der Ausbrei 
tung des Monopols 8I'warten konnen. Statt dessen erhalten wir eine Hierarchie 
von Profitraten, angefangen bei den hochsten in der Grossindustrie, wo voll 
kommen~, gut geschutzte Zusammenschlusse relativ leicht zu errichten sind, 
bis zu den niedrigsten in den Betrieben der Kleinindustrie, wo zahlreiche 
Firmen nebeneinander bestehen und die Leichtigkeit des Zutritts stabile 
Kombinationen verhindert" (Sweezy 1970, S. 321-322). 27 
Die Theoretiker des sowjetischen Marxismus gehen dariiber hinaus von einer 
Modifikation aller Gesetze des kapitalistischen Systems aus. Sie behaupten, 

I dass die politische Gewalt (des 'Staates) und der Wille der Monopole (die 
Uber den Staat herrschen) - und nicht die von Marx entwickelten Beziehun 
gen, die nur fur den 11KonkuI'I'enzkapitalismus" charakteristisch sind - die 

5.1 Das theoretische Problem 
Wie wir im" ersten Teil dieser AI'beit gesehen haben, fuhren die klassischen 
lmperialismustheoI'ien das Konzept des Monopolkapitalisrnus (Vorherrschaft 
der Monopole in der kapitalistische~ Okonomie, Abschaffung deI' freien Kon 
kurrenz und Konstituierung eines neuen Stadiums des Kapitalismus) in die 

Kapitalistische Produktionsweise und Monopole 
(Uber den Begrlff "Monopolkapitalismus") 

KAP IT E L 5. 
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timierung fiir diese Revision suchen die meisten Autoren in der Annahme der 
11Aufhebung11 der freien Konku?Tenz: 
"The-Marxian analysis of capitalism still rests in the final analysis on the 
assumpt_ion of a competitive economy ( ••• ) We must re~ognize that competition, 
whicq was the predominant form of market relations in nineteenth - century 
Britain,has ceased to occupy that position, not only in Britain but evr::r'y 
where in the capitalist world( ••• ) It is therefore impermissible to ignore 
monopoly in constructing our model of the economy and to go on treating com 
petition as the general case. In OtlZ' attempt to understand capitalism in its 
monopoly stage, we cannot abstract from monopoly or introduce it as a mere 
modifyi~g factor; we must put it at the very centre of the analytical ef 
fort" (Baran - Sweezy 1973, S. 16, 19-20), 
Die Theoretiker des "Monopolkapitalismus" (und insbesondere die Vertreter 
des sowjetischen Marxismus) entwickeln aus dieser Argumentation ferner be 
stimmte Thesen uher den Staat und die soziale Revolution. Es handelt sich 
um die Theorie der "Verschmelzung des Staates mit den Monopolen11• Hier 
sind die 11Modifikationen11 des Marxschen Systems am offensichtlichsten. Wah 
rend 181+8, im Ze~talter des "Konkurrenzkapitalismus", Marx und Engels·folgern: 
"Der nachste Zweck der KollD!lunisten ist ( ••• ): Bildung des Proletariats zur 
Klasse, Sturz der Bourgeoisieherrschaft, Eroherung der politischen Macht 
durch das Proletariat" (MEW, Bd. 4, s. 474), behaupten heute, im Zeitalter 
des 11Monopolkapitalismus11, die Vertreter des sowjetischen Marxismus: "Ein 

Entwicklungstendenzen des gegenwartigen Kapitalismus bestimmen: 
"The predominance of state-monopoly relations tends to modify the operation 
of virtually all the economic laws of capitalism above all of the basic eco 
nomic law, the law of value, and the universal law of capitalist accumulation 
( ••• )Under free-competition capitalism, the mass of capitalists' profit 
was detennined by the magnitude of the advanced capital( ..• ) With the transi 
tion to state-monopoly capitalism, the mass of profit increasingly depends 
on factors like taxes, allowances, goveiment contracts, credits, subsidies, 
and so on" (Abalkin et al 1983, S. 233). 
Die Theoretiker ~es Monopolkapitalismus nehmen im Namen der Umwandlung des 
"Konkurrenzkapitalismus" zum 11Monopolkapitalismus11 bzw. "staatsmonopolisti 
schen Kapitalismus" eine grundlegende Revision der von Marx formulierten 
Struktur der KPW vor. 
Diese Revision betrifft vor allem die Kategorien der Konkurrenz, des Durch 
~chnittsprofits und (folglich) des Gesamtkapitals. Die methodologische Legi- 

• 
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5.2 Konkurrenz und Monooole 
Seit Hilferdings "Finanzkapital" betrachten alle Theorien des "Monopolkapita 
lismus" das Monopol als den Antipoden der freien Konkurrenz. Die Monopole be 
schranken - nach diesen Theorien - die freie Konkurrenz auf den nicht-rnonopo 
lisierten Sektor der kapitalistischen Okonornie und entwickeln neue Forrnen der 

neues Regime der wirtschaftlichen und politischen Demokratie verlangt von 
d~ Arbeiterklasse und von samtlichen demokratischen Kraften zunachst, dass 
sie die monopolistische Bourgeoisie an der Spitze des Staats ablosen. Es ver 
langt ferner von der neuen demokratischen Macht, dass sie den offentlichen 
Sektor ausdehnt, indem sie die machtigen Industrie- und Machtgruppen natio 
nalisiert, die die Volkswirtschaft beherrschen ( ••. ) Fi.ir die Arbeiterklasse 
und die demokratischen Krafte geht es darum, den vorwiegend kapitalistischen 
Inhalt der spezifischen Formen und Prozesse des staatsmonopolistischen Ka 
pitalismus in einen vorwiegend antimonopolistischen, demokratischen Inhalt 
im okonomischen und politischen Sinne des Begriffs umzuwandeln ( •.• ) Damit 
wird zwar der Obergang vom staatsmonopolistischen Kapitalismus zum Sozialis 
mus noch nicht verwirklicht sein, doch werden die llauptformen des staatsmono 
polistischen Kapitalismus aus einem Mittel zur Ausbeutung der Herktatigen und 
zur Ausplunderung der Nation fur das monopolistische Grosskapital in ein Mit 
tel der antimonopolistischen Aktion fiir Dernokna't Le und Sozialismus umgewan 
del t werden" ("Der Staatsmonopolistische Kap:italismus", 137 2, S. 644-646). 
Die Theorie des "Monopolkapi talismus" impliziert also, dass die Entwicklung 
vorn "Konkurrenzkapitalismus" zum "Monopolkapitali.smus" die revolutionare 
Strategie grundlegend andert. 
Unsere Kri tik an diesen The sen ergi.bt sich aus den Au sffihrungen irn vorigen 
Kapitel: Da die Theorie von Marx und insbesondere das Mal'xsche !<apital weder 
eine Analyse des englischen Kapitalisrnus noch des Kapitalismus irn 19. Jahr 
hundert, sondern die wissen~chaftliche Untersuchung der kapitalistischen 
Produktionsweise, d vh , der strukturellen "Ker-nges'ta.Lt " jedes kapitalisti 
schen Systems darstellt, ist jede Argumentation zurlickzuweisen, die irnpli 
ziert, dass Marx eine Theorie des "Konkurrenzkapitalismus" fonnuliert hat. 
Im folgenden werden wi.r versuchen, diese methodische Kriti.k der Theorie des 
"Monopolkapitalismus" <lurch die Entwicklung des Begriffs des Monopols als 
konkrete Erscheinungsform des Einzelkapitals zu erganzen. Im Anschluss daran 
werden wir uns mit der Frage der Periodisierung der kapitalistischen Gesell 
schaftsforrnation beschaftigen. 
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(11monopolistischen11) l<onkurrenz, die auf politischem Einfluss und politi 
scher Gewalt beruhen (USSR Academy of Sciences 1969, 1977). 
Diese These Uber die Gegenuberstellung von freier Konkurrenz und Monopolist 
aus folgendem Grund theoretisch unzulanglich: 
Wahrend das Monopol eine Erscheinungsform des Einzelkapitals ist - d.h. 
eines Einzelkapitals, das durch seine besondere Position in der kapitalisti 
schen ?roduktion einen iiberdurchschnittlichen Profit erzielt -, bezieht sich 
die freie Konkurrenz ausschliesslich auf die l<ategorie des Gesamtkapltals: 
Sie bildet die gesellschaftliche Bedingung par excellence fUr die Konstitu 
ierung der Einzelkapitale zum Gesamtkapital. Oder, wie Marx diese These formu 
liert: "Die freie Konkurrenz ist die Beziehung des l<apitals auf sich selbst 
als ein anderes l<apital1 d.h. das reelle Verhalten des Kapitals als Kapital. 
Die inneren Gesetze des Kapitals - die nur als'Tendenzen in den historischen 
Vorstufen seiner Entwicklung erscheinen - werden erst als Gesetze gesetzt; 
die auf das Kapital gegriindete Produktion setzt sich nur in ihren adaquaten 
Formen, sofern und soweit sich die f~eie Konkurrenz entwickelt, denn sie ist 
die freie Entwicklung der auf das )<apital gegr\indeten PI>oduktionsweise; die 
freie Entwicklung seiner Bedingungen und seines als diese Bedingungen bestan 
dig'reproduzierenden !Tozesses ( ••• )Die freie Konkurrenz ist die reelle Ent 
wicklung des Kapitals. Durch sie ~ird als ausserliche Notwendigkeit ~ das 
einzelne Kapital gesetzt, was der Natur des Kapitals entspricht, (der) auf 
das Kapital gegrundeten Produktionsweise, was dem Begriff des Kapitals ent 
spricht.( ••• ) 
Die freie Konkurrenz ist die adaquate Form des produktiven Prozesses des Ka 
pitals. Je weiter sie entwickelt ist, um so reinero treten die Forman seiner 
Bewegung hervor" (Marx, 1974, S. 543-544). 
Die Marxsche Analyse geht also davon aus, dass die Konkurrenz ein strukturel 
les Merkmal der Kapi talbeziehung bildet, das nicht "abgeschaff't;" werden kann , 
Die Entwicklung des l<apitalismus kann nur mit der Entwicklung, nicht mit der 
Aufhebung der freien Konkurrenz verknupft werden. 
Das Honopol bildet folglich keinen Antipoden der freien Konkurrenz. Es ist 
eine Erscheinungsform des Einzelkapitals, die sich im Rahmen der freien Kon 
kurrenz entwickelt. Das Monopol bildet sich nicht "ausserhalb" der freien 
Konkurrenz1 sondern setzt sich innerhalb der freien Konkurrenz und durch 
die freie Konkurrenz durch. 
Marx kennt nicht nur die Existenz der Monopole, er hat dariiber hinaus den 
theoretischen Rahmen fiir ihre Untersuchung begriindet: So unterscheidet er 

64 



diesem Falle entsteht aber diese uberlegene P?ooduktivitat nicht aus dem Mo 
nopolbesitz einer Naturalkraft, sondern aus dem technologischen Vorsprung im 
Vergleich zu den durchschnittlichen Bedingungen innerhalb einer Branche, der 
sich in Extraprofiten niederschliigt. 
Dieser technologische Vorsprung ist in den meisten Fallen ein Resultat der 
~onzentration und Zentralisation des Kapitals, er ist also mit einer uber 
durchschnittlichen technischen (und organischen) ZusallUllensetzung des Kapi 
tals verkniipft (s. z.B. Varga 1974, S. 18), 
Er kann aber auch aus einem Patent oder aus der ausschliesslichen Nutzung 
neuer Technologien entstehen. Es ist offensichtlich, dass es sich hier um die 
haufigste Form des Monopols handelt. Marx schreibt uber die Waren; die mit 
einer uberdurchschnittlichen Pl'oduktivkraft produziert werden: 
"Der wirkliche l:ert einer Ware ist aber nicht ihr individueller, sondern ihr 
gesellschaftlicher Wert, d.h. er wird nicht durch die Arheitszeit gemessen, 
die sie im einzelnen Fall dem Produzenten tatsachlich kostet, sondern durch 
die gesellschaftlich zu ihrer Produktion erheischte Arbei tszei t11 (MEW 23, 
S. 336). Und so folgert er: "Verkauft also der Kapitalist, der eine neue 
Methode anwendet, eine Ware zu ihrem gesellschaftlichen Wert, so verkauft 
er sie iiber ihrem individuellen Wert und realisiel."t so einen Extramehrwert 
( .•. )Der Kapitalist, der die verbesserte Produktionsweise anwendet, eignet 
sich daher einen grosseren Teil des Arbeitstages fur die· Mehrarbeit an als 
die ubrigen Kapitalisten in demselben Geschaft. Er tut im einzelnen, was 
das Kapital bei der Produktion des relativen Mehrwerts im grossen und ganzen 
tut. Andererseits aber verschwindet jener Extramehrwert, sobald die neue 
Produktionsweise sich verallgemeinert und damit die Differenz zwischen dem 
individuellen Wert der wohlfeiler produzierten Waren und ihrem gesellschaft- 

I', 
ihre Monopolstellung auch auf ihre iiber- 

1 . • innerhalb eines Sektors der Produkt1on. In 

Kolonialmacht leicht entstehen. 
Die kiinstlichen Monopole. grunden 
durchschnittliche ?roduktivkraft 

im Kapita_!_ drei Typen von Monopolen, die natiirlichen, die kiinstlichen und 
die zufalligen Monopole (s. auch Altvater 1975, Varga 1968, S. 117), 
Die natiirlichen Monopole entstehen aus dem Monopolbesitz an einem der Ele 
mente der Produktion. in ihrer Natural.forni, was zu einer erhohten Prodtiktiv 
kraft und einem eI'hohten (monopolistischen) Profit fiihrt (Das Kapital III 
MEW Bd. 25, S. 657). 
Naturliche Monopole konnen wahrend der Epoche des Kolonialismus durch den 
monopolistischen Besitz der Rohstofflager der Kolonien durch Kapitale der 
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lichen Wert verschwindet. Dasselbe Gesetz der Wertbestimmung durch die k!' 

beitszeit, ( ••• ) treibt seine Mitbewerber als Zwangsgesetz der Konkurrenz 
zur Einfi.ihrung der neuen Produktionsweise11 (MEW 23, S. 336, hervorgehoben 
von mir, J.M.). 
Die Marxsche Theorie geht also davon aus, dass Monopole durch die Konkurrenz 
und innerhalb der Konkurrenz gebildet werden. Die einzige Moglichkeit eines 
Einzelkapitals, seine Monopolstellung fn der kapitalistischen Produktion zu 
erhalten, besteht in der standigen Reproduktion eines Produktionsvorsprunges. 
Es ist charakteristisch, dass es auch nach den ersten Jahren der Stabilisierung 
des Stalinismus fiir marxistische Autoren selbstverstandlich ist, dass Monopole 
keiil.e 11ewige" Festigkeit besitzen. So schreibt Varga 1929 (Varga 1974, S. 21-22): 
"Die verschiedenen Arten der Monopole besitzen verschiedene Festigkeit. Kein 
Monopol ist fiir immer gesichert. Am festesten venanker-t sind die Rohstoffrno 
nopole, doch sind diese irnmer von der Moglichkeit bedroht, dass neue, bisher 
unbekannte Rohstofflager entdeckt werden, od er- dass durch technische Fort 
schritte der von ihn~n rnonopolisierte Rohstoff dUI'ch einen anderen weiter 
verbreiteten hzw. ein organischer Rohstoff durch einen unorganischen ersetzt 
wird, wie z.B. das Monopol der grossen Erdolgesellschaften durch die Kohle 
verflussigung bedroht ist. Die auf Monopolbesitz gewisser k!'beitsmittel ge 
gr\indeten Monopole sind standig vom techn:i schen Fortschri tt bedroht". 
Die Bemerkungen Vargas zeigen, dass auch naturliche Monopole innerhalb der 
Konkurrenz kons~ituiert werden und von ihr standig bedroht werden. Die Be 
hauptung gegenwartiger Monopoltheorien, dass_durch Grosskapitalzusammenschlus 
se hohe Monopolpreise fixiert werden und so in allen Branchen eine standige 
Monopolvorherrschaft etabliert wird, abstrahiert vom Trieb des Kapitals, sich 
in der Suche nach einem hoheren Profit von der einen zu der anderen Branche 
zu bewegen. 
Die Monopolpreise werden immer wieder von Kapitalen, die zu niedrigeren Prei 
sen produzieren, bedroht; die Konkurrenz bildet eine innere Notwendigkeit der 
Kapitalbeziehung, sie kann nicht durch den "Hillen" bestimmter Einzelkapitale 
abgeschafft werden. 
Gemass der Marxschen Theorie kann auch ein dritter Typ van Monopol im Kapita 
lismus entstehen, diesmal aber nicht in der Prod.uktion, sondern in der Zir 
kulation. Marx nennt diesen Monopoltyp "zufalliges Honopol": 
"Unt en zufalligem Monopol verstehen wir das Monopol, das dem Kaufer oder Ver 
kiiufer erwachst aus dem zufalligen Stand von Nachfrage und Angebot11 (MEW Bd. 25, 
S. 187). Die Bedeutung des zufalligen Monopols ist geringer als die des 



5.3 Gesamtkapital und Durchschnittsprofit 
Die marxistische Theorie betrachtet die freie Konkurrenz als die "reelle Ent 
wicklung des Kapitals" (Marx), weil sie.die notwendige Bedingung der Konsti 
tuierung der Einzelkapitale zum Gesamtkapital bildet. Durch die freie Kon 
kurrenz werden die Ausgleichsmechanismen - vor allem die Tendenz zum Ausgleich 
der Profitrate - aktiviert, die das Kapital als Gesamtkapital konstituieren. 

Die konkrete Analyse der der KPW entspringenden Monopole hat dagegen gezeigt, 
dass die Monopole ausschliesslich innerhalb der freien Konkurrenz gedacht 
werden konnen. 
Das bedeutet, dass die Monopole, obwohl sie zeitweise den kapitalistischen 
Ausgleichsprozessen entfliehen, vom Prozess der Konstituierung der Einzel 
kapitale zum Gesamtkapital miterfasst sind. 

Produktionsmonopols. Auf jeden Fall handelt es sich wieder um ein zeitlich 
befristetes Aufheben eines Ausgleichungsprozesses, das im lnneren der Kon 
kurrenzbeziehung und durch sie stattfindet. 
Die zufalligen Monopole sind die einzigen Monopole, die einen Werttransfer 
zwischen den Einzelkapitalen irnpl]zieren. Die Surplusprofite der zufalligen 
Monopole entstehen durch.einen "ungleichen Tausch", der zu Lasten anderer 
Einzelkapitale geht. Im Gegensatz dazu entstehen die Extraprofite der Pro 
duktionsmonopole (naturliche und kiinstliche Monopole) aus den Unterschieden 
zwischen den "individuellen Werten" der War.en. Das bedeutet, dass kein Wert 
transfer von den nicht-monopolistischen Einzelkapitalen zu den Monopolen 
stattfindet, weil "der wirkliche Wert einer Ware nicht ihr individueller, 
sondern ihr gesellschaftlicher Wert ist" (Marx), 
"Monopoly profit includes a part of the surplus-value produced at non-mono 
poly enterprises. The monopolies extract this part of the surplus-value 
through the mechanism of monopoly - high prices for their products and mono 
poly r- low prices for the product of non-monopolized enterprises" (Popov 
1984, s. 204). 

Auf diese Weise wird eine irnaginare Feindschaft zwischen Monopolkapital und 
nicht-monopolistischem Kapital ·begriindet, die im Kampf um die "antirnonopoli 
stische Demokratie" zum Biindnis der nicht-monopolistischen Bourgeoisie mit 
dem Voll<e fiihrt (s , z.B. "Der Staatsmonopolistische Kapitalismus", 1972). 
Was tatsachlich hier ubersehen wird, ist die Konstituierung der Einzelkapita 
le zum Gesamtkapital, d.h. die Konstituierung des Kapitals als herrschende 
Klasse. 
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In der Tat sind diese Ausgleichsprozesse die adaquate Erscheinungsform der 
Interdependenzbeziehungen zwischen den verschiedenen Einzelkapitalen, die es 
dem Kapital ermoglichen0 als einheitliche, der Arbeit.entgegengestellte ge 
sellschaftliche Kraft zu fungieren. 
Die Tendenz zum Ausgleich der Profitrate bildet also kein Gesetz, dessen 
Geltung sich nur auf eine historische Periode der kapitalistischen Entwick 
lung beschrankt, sondern ein grundlegendes Strukturmerkmal der Kapitalbezie 
hung per se. 
Diese Tendenz bezieht sich auf zwei Prozesse: 
a) Innerhalh einer Produktionsbranche gewahrleistet sie die Funktion des· 
Wertgesetzes auf gesellschaftlicher (und nicht bloss auf individueller) Ebe 
ne, durch die "Herstellung eines gleichen Marktwerts und Marktpreises aus den 
verschiedenen individuellen Wert en der Waren" (MEW, Bd. 25, S. 190). 

Die Herausbiidung eines gleichen Marktpreises fiir alle gleichartigen Waren 
zwingt die weniger produktiven Kapitale die produktiveren (bzw. die gesell 
schaftlich durchschnittlichen) Produktionsmethoden zu adoptieren, um nicht 
niederkonkurriert zu werden. 
b) Die Konkurrenz gewahrleistet weiter eine solche Beweglichkeit des Kapitals 
vom einen zum anderen Produktionssektor, die zum Ausgleich der Profitrate 
(allgemeine Profitrate) in der gesamten kapitalistischen Okonomie .fiihrt, und 
zwar durch die Herausbildung der Produktionspreise, So erreicht die Kapital 
beziehung ihre vollkommen entwickelte Form: Die Waren erscheinen als Produk 
te nicht der Ar~eit, sondern des Kapitals (Stamatis 1977 und Stamatis 1983). 
Marx beschreibt den Prozess der Herausbildung der Produktionspreise28 und 
folglich den tendenziellen ~usgleich der verschiedenen Profitraten zu einer 
allgemeinen Profitrate wie folgt: 
nrnfolge der verschiedenen organischen Zusammensetzung der in verschiedenen 
Produktionszweigen angelegten Kapitale ( .•. ) sind die Profitraten, die in 
verschiedenen Produktionszweigen herrschen, urspriinglich sehr verschieden. 
Diese verschiedenen Profitraten werden durch die Konkurrenz zu einer allge 
meinen Profitrate ausgeglichen, welche der Durchschn:ltt aller dieser ver 
schiedenen Profitraten ist. Der Profit, der entsprechend dieser allBemeinen 
Profitrate auf ein Kapital von gegebener Grosse falit, welches inmer seine 
organischc Zusammensetz~ng, heisst der Durchschnittsprofit. Der Preis einer 
Ware, welcher gleich ist, ihrem Kostpreis·plus dem im Verhaltnis ihrer Um 
schlagsbedingungen auf sie fallenden Teil des jahrlichen Durchschnittsprofits 
auf das in ihrer Produktion angewandte (nicht bloss das in ihrer Produktion 
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11Das Kapital kommt sich in dieser Form selbst zum Bewusstsein als eine ge 
sellschaftliche Macht, an der jeder Kapitalist teil hat im Verhaltnis seines 
Anteils am gesellschaftlichen Gesamtkapital" (MEW Bd. 25, S. 205, hervorge 
hoben vcn Marx). 
Das Gesamtkapital ist also nicht die "Summe" der Einzelkapitale1 es ist die 
gesamtgesellschaftliche Herrschaft des Kapitals, die durch die von der Kon 
kurrenz vermittelten Ausgleichsproz'esse durchgesetzt wird. Marx ist bier 
kategorisch: 
"Diese Ausgleichung gelingt dem Kapital mehr oder minder, je hoher die ka 
pitalistische Entwicklung in einer gegebenen nationalen Gesellschaft ist: 
d.h. je mehr die Zustande des betreffenden Landes der kapitalistischen Pro-~ 
duktionsweise angepasst sind" (MEW Bd. 25, S. 206). 
Die Behauptung der Theorien des "Monopolkapitalismus", dass die Monopole die 
Tendenz zur Ausgleichung der Profitrate annullieren, verfilscht also den 
Marxschen Begriff des Gesamtkapitals, d.h. den Kernpunkt der Marxschen Theo 
rie der kapitalistischen Produktionsweise. 
Unsere bisherige Kritik bezieht sich auf die Behauptung der meisten Monopol 
theorien, dass die Tendenz zur Ausgleichung der Profitrate vom Monopol aufge- 

konsumierte) Kapital, ist ihr Produktionspreis" (MEW, Bd. 25, S. 167). 
Natiirlich handelt es sich hier um einen tendenziellen Ausgleich der verschie 
denen Profitraten, d.h. um die vorherrschende Tendenz der kapitalistischen 
Produktionsverhaltnisse. Abweichungen von der allgemeinen Profitrate, wie 
etwa die Herausbildung eines Monopolprofits, konnen also immer wieder vor 
kommen~9 
Diese Abweichungen finden aber im Rahmen des tendenziellen Ausgleichs der 
allgemeinen Profitrate statt, sie konnen nie die Wirkung dieser Tendenz an 
nullieren, sie werden nie zur vorherrschenden Seite der kapitalistischen Ent 
wicklung, weil die Tendenz zur Herausbildung einer einheitlichen allgemeinen 
Profitrate ein Resultat der Herausbildung des Kapitals als Gesamtkapital, 
als herrschende Klasse, ist. 
rrnie ver-schd edenen Kapitalisten verhalten sich hier, soweit der Profit in Be 
tracht korrmt, als blosse Aktionare einer Aktiengesellschaft, worin die Antei 
le am Prof.it gleichmassig pro 100 verteilt werden und daher fUr die verschie 
denen Kapitalisten sich nur unterscheiden nach der Grosse~es von jedem in 
das Gesamtunternehmen gesteckten Kapitals, nach seiner verhaltnismassigen Be 
teiligung am Gesamtunternehmen, nach der Zahl seiner Aktien" (MEW Bd. 25, 
s. 168). 
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5.4 Zur Frage der Periodisierung der kapitalistischen Entwicklung 
Unsere· bisherige Analyse erlaubt uns, die Frage der Periodisierung des Ka 
pitalismus in Stadien zu behandeln. 
Die Theorien des monopolistischen bzw. staatsmonopolistischen Kapitalismus 
interpretieren die von ihnen behaupteten Veranderungen der Gesetzmassigkeiten 
des Kapitalismus als ein neues Stadium der ~apitalistischen Produktionsweise: 
11Die Phase des staatsmonopolistischen Kapitalismus ist hekanntlich die letzte 
Phase der kapitalistischen Produktionsweise und die Vorstufe zum Sozialis 
mus11 (Der Staatsmonopolistische Kapitalismus 1972, S. 529). Es ist charakte 
ristisch, dass auch l<ritiker der Stamokap-Theorie, wie N. Poulantzas, den 

tor; 
b) sich eine Durchschnittsprofitrate nur im nicht-monopolistischen Sektor 
herausbildet; 
c~ sich eine Durchschnittsprofitrate dennoch herausbildet, aber in modifi 
zierter Weise30• 
Altvater wendet dagegen zu recht ein, dass: 
a) die Auffassung von zwei Durchschnittsraten sich nur auf zwei unterschied 
liche PX'ozesse der Gesamtkapitalherausbildung beziehen kann. Man musste also 
zwei unterschiedliche kapitalistische Gesellschaften haben und nicht nur zwei 
11Sektoren". Charakteristisch ist, dass es dieser Theorie nicht gelingt, ir 
gendeine theoretische Eeschreibung der strukturellen Beziehungen zwischen den 
zwei Sektoren zu geben; 
b) die Auffassung der nur im nicht-monopolistischen Sektor wirkenden Durch 
schnittsprofitrate behauptet willkiirlich, d.h. ohne jede theoretische Begriin 
dung, dass die Monopole den kapitalistischen Ausgleichsprozessen nicht unter 
worfen sind; 
c) die Auffassung endlich, dass im 11Monopolkapitalismus11 die Tendenz zum 
Ausgleich der Profitraten sich in modifizierter Weise durchsetzt, versuaht 
nur die Abweichung des Monopolkapitalismusansatzes von der Marxschen Theorie 
zu verschleiern. 

hoben und von der Herausbildung einer Profitratenhierarchie oder von poli 
tischen Regulierungs- bzw. Verteilungsmassnahmen ersetzt wird. 
Wie Altvater (1975) gezeigt hat, gibt es aber auch Monopoltheorien, die vom 
obigen Schema abweichen und behaupten, dass: 
a) sich im Monopolkapitalismus zwei Durchschnittsprofitraten herausbilden, 
eine fiir den monoP.olistischen und eine fiir den nicht-monopolistischen Sek- 
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Monopolkapitalismus als ein Stadium-der KPW verstehen. Poulantzas (1975) be 
zeichnet den 11Monopolkapitalismus" als "Stadium in der Reproduktion der 
kapitalistischen Produktionsweise11 (S. 41) und definiert gleichzeitig bestirmn 
te Phasen dieses imperialistischen Stadiums, diesmal aber nicht als Struk 
turveranderungen der KPl-1, sondern a Ls "geschichtliche Auswirkung des Klassen 
kampf'e" (Poulantzas 1975, S. 40). 
Andere Kritiker des Begriffs des Monopolkapitalismus lehnen die Konzeption 
der Stadien- bzw. Phaseneinteilung ganz ab, So schreibt Altvater (1975): 
"Nur wenn die Konkurrenz tatsachlich keine Chance mehr hat, das Monopol im 
mer wieder zu beseitigen, oder nicht-monopolistischen Kapitalen keine Chance 
lasst, Monopolstellungen zu gewinnen, wenn also die Tendenz zur Herausbil 
dung der Durchschnittsprofitrate vollig ausgeschlossen sein sollte, kann 
diese Auffassung berechtigt se in" (S. 160). 
Unsere Analyse uber die kapitalistische Produktionsweise und uber die Mono 
pole bestatigt diese Argumentation, allerdings nur in beZ1..tg auf die kapitali 
stische Produktionsweise selbst. Die KPW, als "Kerngestalt" (Marx) der Ka 
_pitalbeziehung auf allen gesellschaftlichen Ebenen, kennt keine strukturel 
len Veranderungen bzw. Stadien. Dennoch ist m.E. eine Stadieneinteilung der 
Entwicklung einer konkreten kapitalistischen Gesellschaftsformation denkbar. 
Hier handelt ·es sich nicht um eine Veranderung der inneren, notwendigen Ge 
setzmassigkeiten"der KPW, sondern um die Konsolidierung konkreter, der KPH 
"ausseren", gesellschaftlicher 'Beziehungen und Machtverhaltnisse, die sich 
im geschichtlichen Prozess des Klassenkampfs zwischen Arbeit und Kapital heraus 
bilden. Es handelt sich um Auswirkungen des Klassenkampfs in den (entwickel 
ten) Gesellschaftsformationen, die die gesellschaftlichen Beziehungen betref 
fen, wie die Lange des Arbeitstages, die Konzentrations- und Zentralisations 
formen des Kapitals, den konkreten Aufbau der Staatsapparate, die konkreten 
Staatsfunktionen, die Form der Reproduktionsapparate, schliesslich die Form 
des Blocks an der Macht und das gesamtgesellschaftliche Machtverhaltnis. 
Es betrifft a~so die relativ verschiedenartigen historisc~en Organisations 
formen einer kapitalistischen Gesellschaftsformation, die aus den verschie 
denen historischen Etappen des ,Klassenkampfs, aber nicht aus ~iner verander- 
ten oder modifizierten Wirkungsweise der KP~ entstehen. In dieser Weise ist 
es legitim, uber Stadien der kapitalistischen Gesellschaftsformation zu spre 
chen. 
Tatsachlich finden wahrend der Jahrhundertwende in den entwickelten kapitali 
stischen Gesellschaftsformationen bedeutende Transformationen statt, die sich 
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in allen gesellschaftlichen Ebenen offenbaren. 
In den friiheren Perioden der kapital.istischen Entwicklunp; fiihren die fiir das 
Kapital giinstigen Machtverhaltnisse in allen kapitalistischen Landern zu ei 
ner Intensivierung des Arbeitsprozesses, bei gleichzeiti~er Einfiihrung der 
unterdurchschnittlich bezahlten Kinder- und rrauenarbeit. 
Nach 1870 findet ein umgekehrter Prozess statt: Die Karnpfbereitschaft und 
die gewerkschaftlich-politische Organisation der Arbeiterklasse steigert sich 
rasch, was eine Veranderung der !lachtverhaltnisse zugunsten der Arbeit mit 
sich bringt (Ioakimoglou 1985, 1986). 
In England, Frankreich und den USA wird van 1870 bis zum I. Heltkrieg die 
Arbeitszeit innerhalb jedes Jahrzehnts um etwa 5 Stunden pro Woche vermindert. 
Gleichzeitig werden auch die Arbeitslohne irnmer unelastischer, auch in Kri 
senperioden. In England steigt so der Reallahn von 100 im Jahre 1850 auf 128 
im Jahre 1873 und 176 im Jahre 1896. 
Die Verminderung der Lehne in den Krisenperioden ist relativ gerin~: Von 137 
(1867) auf 132 (1871), von 137 (1879) auf 134 (1880) und van 136 (1881) auf 
135 (1882) (Ioakimaglou 1985). 
Obwahl es sich noch nicht um das Ende der Elendsperiode der Arbeiterklasse 
handelt, sind diese histarischen Veranderungen von grosser Bedeutung. 
Sie bezeichnen das Ende einer historischen ~eriode, in der die Produktion 
des absoluten Mehrwerts (Verlangerung des Arbeitstages, Kinder- und Frauen 
arbeit) die bedeutendste Form der Mehrwertsteigerung ist. DeI' "Kapitalismus 
des absoluten Meh!>werts11 (Ioakimoglau 1985) erreicht so im historischen Pro 
zess des Klassenkampfs seine Grenzen. 
Die gewerkschaftlich-politische Starkung der Arbeiterklasse lasst dem Kapi 
tal nur einen Weg zur Steigerung der Meh!>wertproduktion und daher zur Be 
schleunigung des Akkumulationsprozesses: Die Produktion des relativen Mehr 
werts dunch die Steigerung der Arbei.tsproduktivitat, die zu der "Verwohl 
feilerung des Arbeiters" (Marx) fiihrt und auf diese Weise die Kapitalherr 
schaft wieder festigt. Die Transformation vom 11J<apitalismus des absoluten 
Mehrwerts" zum "Kapitalismus des relativen Mehrwerts" entwickelt sich in 
vielen kapitalistischen Gesellschaftsformationen von der Jahrhundertwende 
bis zum I. Weltkrieg und wird in der Zwischenkriegszeit vollendet. 
Es handelt sich um eine Transformation nicht nur des Produktions- und Arbeits 
prozesses, sondern des ganzen Reproduktionsprozesses, die auch die politi 
sche und ideolagische Ebene umfasst. 
Natiirlich ist die Produktion des relativen Mehrwerts immer eine immanente 
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Tendenz der grossen kapitalistischen Industrie, d.h. sie setzt sich schon 
vor der Jahrhundertwende ~urch. Dennoch ist sie nicht die auf der gesamtge 
sellschaftlichen Ebene vorherrschende Form der kapitalistischen erwei~erten 
Reproduktion •·was sdcb , noch nach der "Industriellen Revolution", in der 
Ungleichmassigkeit und Disproportionalitat der kapitalistischen Entwicklung 
der Zeit offenb~rt: . 
"Bekanntlich erfolgte die technologische Revolution zuerst in der Textil-, 
Eisen- und Hiittenindustrie, wobei die Erfindung der Spinnmaschine, der Dampf 
maschine und der Koksverhuttung zunachst die wichtigsten Neuerungen ausmachen. 
Es zeigte sich aber, dass sich zwischen Konsumgiiter- und Produktionsmittei 
industrie zun~chst kein sehr entwickelter Austausch herstellte" (Schweers 
1980' s. 239). 
"Um 1840 waren in England 75 % der Fabrikarbeiter in der Textilindustf'.ie be 
schiiftigt, und diese widmeten sich zu 50 % der Verarbeitung der Baumwolle11 

(Bairoch 1973, s. 38, zitiert nach Schweers 1980, s. 240). 
Die "Industri.elle Revolution" betrifft also zunachst nur wenige Produktions 
branchen, und sie wird von den traditionellen Formen der ?roduktion des abso 
J.uten Mehrwerts begleitet: 
"Fest steht soviel, dass der Pauperismus, die Massenarmut, ein Begleitmoment 
der 'Industriellen Revolution' bis in die 60er Jahre.war, wobei· insbesondere 
das gross~e Kontingent, namlich die Agrararbeiter, aber auch die Weber seit 
den 20er Jahren und die ungelernten Arbeiter sowie Frauen und Kinder betroffen 
waren" (Schweers 1980, S. 251J.-255) .• 
11Trotz 6 - 7 % jahrlichen Waehstums entfiel auf die Baumwollindustrie (in 
England, J.M.) nur 7 - 8 % der Bruttoinlandsproduktion mit geringen internen 
Verflechtungseffekten und minimalen Endnachfragekoppelungseffekten: 77 % der 
Textilarbeiter waren 1838 Frauen und Kinder, die wegen ihrer grossten Fiig 
samkeit in die industrielle Arbeitsdisziplin bevorzugt wurden, und die bei 
einem bis zu 16-stiindigen Arbeitstag und einer 8-Tage-Woche zu Niedrigst 
lohnen (Frauen 1/3, Kinder 1/6 des Mannerlohns) 'beschaftigt' wurden" (Hur 
tienne 1981, S. 115). 
Das die Arbeiterklasse benachteiligende l<rafteverhaltnis spiegelt sich aueh 
auf der politischen Ebene wider: 
"1867 erhielten die ersten Arbeiter das Wahlrecht (qualifizierte AJ:>beiter): 
1884 wurde das Wahlrecht abermals ausgedehnt: 'Betraehtliche Bevolkerungs 
schichten, das Dorfprole~ariat, die armen Stadter sowie alle Frauen waren 
jedoch auch nach der dritten Wahlreform ohne Wahlrecht' (Engels 1969 b, 



Der Obergang zum "Kapitalismus des relativen Mehrwerts", d s h , die kapitalisti 
sche Entwicklung auf der Basis der steigenden Arbeitsproduktivitat, wird von 
folgenden Umwandiungen charakterisiert: 
a) Transformation des Arbeitsprozesses mit einer immer grosseren Anwendung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Produktion, die zu einer standigen 
Obertragung der Kenntnisse des Gesamtarbeiters auf das Kapital und zu einer 
standigen_Ersetzung von Arbeit durch Maschinensysteme fiihl."ot (Ioak:i,moglou l9BS). 
b) T~ansformation des gesamtgesellschaftlichen I'r~uktionsprozesses mit der 
Konzentration und Zentralisation des Kapitals, dem Zuriickdrangen der nicht 
kapitalistischen Produktionssektoren, der Erweiterung des inneren Marktes, 
der Vergrosserung der Stadte, der Erweiterung des neuen Kleinburgertums etc. 
Die wachsende Ko~zentration und Zentralisierung des Kapitals ist mit dem ra 
schen Wachstum der kapitalistischen Produktion verknupft, das seinerseits die 
rasche Entwicklung des Sektors I (Produktion von IToduktionsmitteln) als 
Triebkraft hat. Konzentration und Zentralisation des Kapitals bedeutet 
gleichzei tig, dass in allen Produktfonszweigen eine kleine Anzahl von uber- 

S. - 556)" (Schweers 1980, S. 259). 
Thomas Hurtienne (1981) untersucht die kapitalistische Industrialisierung 
der fuhrenden kapita~istischen Lander im 19. Jh. auf der Basis der Arbeiten 
von Hobsbawm, Dean, Foster, Odels u.a. und fasst seine Resultate wie folgt 
zusammen: 
"Dabei blieb im Rahmen der Dominanz der absoluten Mehrwertproduktion und 
der extensiven Kapitalakkµmi.ilation bis zum I. Weltkrieg der Lebensunterhalt 
der Lohnarbeiterfamilien weitgehend auf den lebensnotwendigen Bedarf an Nah 
rungsmitteln, Kleidung und Wohnung (mit Bier, Musikhallen und Fussbail als 
einzigen Freizeitvergnugen) beschrankt. Die .grossindustrielle Produktions 
weise dominierte keineswegs die eigentlichen Konsumgiiterindustrien (Beklei 
dungs- Nahrungsmittel- Wohnbedarfindustrie), sondern erfasste zunachst nur 
die leicht zu mechanisierenden Vorprodukte (Textilgarn, ·Textilstoffe, Eisen 
Zement) ( .•. )Die grossindutrielle Revolutionierung der Konsumgiiterproduktion 
begann erst Anfang des 20. Jahrhunderts im grossen Stil in den USA mit der 
Einfiihrung der wissenschaftlichen Betriebsfuhrung Taylors und der halbauto 
matischen Fliessbandmontage Henry Fords( •.• ) Er>st jetzt konnte sich eine 
enge Verkettung zwischen serienmassiger Massenkonsumgiiterproduktion und me 
chanisiertem Maschinenbau entwickeln, die die Produktivitat der gesellschaft 
licheti Arbeit in den Konsumgiiterindustrien sprunghaft erhohte" (Hurtienne 19Bl, 
s. 120). 
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Erziehung und Familie bilden jetzt die zwei hauptsachlichen ideologischen 
Staatsapparate, die ausschlaggebend zur Reproduktion der kapitalistischen 
Herrschaftsverhaltnisse beitragen (Althusser 1973). 
3) Aufbau des Sozialfiirsorgesystems, das die Form des "Sozialstaats" annimrnt 
und mit den sozialdemokratischen Illusionen des "parlamentarischen Obergangs 
zum Sozialismusu verkniipft ist (Muller/Neusiiss 1971). 
Alle diese Veranderungen, die alle gesellschaftlichen Ebenen der entwickelten 
kapitalistischen Lander betreffen, unterscheiden die Form der Kapitalherr 
schaft des 19. Jahrhunderts ( "Kapi talismus des absoluten Mehrwerts") von der 
gegewartigen Form (11Kapitalismus des relativen Mehrwerts"). 
Was ver~ndert worden ist, sind nicht die der KPW eigenen Gesetze der Kapi- 

durchschnittlich grossen Unternehmen entsteht, die den grosseren Teil der 
Produktion auf sich konzentrieren und daher eine ausschlaggebende okonomi 
sche Rolle spielen. Unter diesen grosskapitalistischen Unternehmen ko~nen 
zeitweise kiinstliche Monopole entstehen. 
Von viel grosserer Bedeutung ist aber die Tatsache, dass dieses Grosskapi 
tal eine eigene Fraktion der Bourgeoisie bildet, die bald die Hegemonie in 
nerhalb des Machtblocks erringt (s. dazu weiter unten). 
c) Die Erweiterung der kapitalistischen !Toduktion in den fuhrenden kapita 
listischen Landern fiihrt zu einer Erweiterung der Aussenhandelsbeziehungen, 
die ihrerseits in der Internationalisierung der kapita~istischen Produktion 
mundet (s. dazu Kapitel 6 dieser Arbeit). 
d) Die Veriinderungen in Arbeits- und Produktionsprozess werden mit entsprechen 
den Transforrnationen der politischen und ideo~op,ischen Ebene verknupft. 
Einerseits"wird als Resultat der wachsenden Akkumulationsprobleme des Kapitals 
und der Zuspitzung der innenbiirgerlichen Widerspriiche die Reichweite der oko 
nomischen Politik des Staates erweitert. 
Andererseits werden die Veranderungen im Arbeitsprozess mit ganz neuen Funktio 
nen des Staates verkmipft, um die erweiterte Reproduktion der Arbeitskraft zu 
sichern und zu kontrollieren. Es handelt sich hauptsachlich um: 
1) Die Erweiterung des kapitalistischen Erziehungssystems, das jetzt auch 
die Arbeiterkinder umfasst und als dreistufiger staatlich geregelter Prozess 
der "Qualifikation11 der l(roduktionsagenten. organisiert ist (Milios 1986). 
2) Rekonstituierung der Famil~e (nach ihrer .Erschutterung in der Periode des 
"Kapitalismus des absoluten Mehrwerts") als Konsumtions- und Respr-odukt Lona 
einheit (Frauenarbeit) und als ideologischer Apparat des Staates (Ioak:llnoglou 
198~). 
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talakkumulation oder die StruKturmerkmale der gesamtgesellschaftlichen Ka 
pitalbeziehung, sondern die bistorischen Rahmenbedingungen und Erschei 
nung~formen dieser Kapitalbeziebung. Es handelt sich also urn eine Veran 
derung der Kriifteverhaltnisse und der Machtorganisation in der entwickel 
ten Gesellschaftsformation, deren wesentlicher Aspekt die Entstehung der 
kapitalistischen Fraktion des Grosskapitals als hegernoniale Fraktion inner 
halb der Bourgeoisie ist. 
In diesem Zusammenhang ist die Analyse von Poulantzas (1980} Uber den Macht 
block von grosser Dedeutung. Im Gegensatz zu seinen letzteren Schriften be 
zieht er in diesem~ersten Buch (auf franzosisch 1968 erschienen) den Begriff 
des Stadiums nur auf eine kapitalistische Gesellschaftsformation, nicht auf 
die KPW31• So schreibt er: 
"Der Machtblock stellt eine von inneren Widersprucben gekennzeichnete Ein 
heit von politisch herrschendefi Klassen und'Fraktionen unter dem Sclrutz der 
hegemonialen Fraktionen dar ( •.• )Die hegemoniale Klasse oder Fraktion po 
larisiert die spezifischen kontradiktorischen Interessen der verschiedenen 
Klassen und Fraktionen des Machtblocks, indem sie ihre eigenen okonomischen 
und politischen Interessen als stellvertretend fiir das gemeinsame Interesse 
der Klassen oder Fraktionen des Macbtblocks hinstellt: als das Allgemeinin 
teresse dieser Klassen oder Fraktionen des Machtblocks an der okonomischen 
Ausbeutung und der politischen Herrschaft ( ••. )Die typische Gestalt eines 
bestimmten Machtblocks bietet uns in jedem Falle einen Erklarungsrahmen fiir 
die typische Klassenverhaltnisse in einem Stadium einer Formation, indem 
sie die Grenzen dieses Typus absteckt" (Poulantzas .1:980, S, 239, 243). 
Diese Argumentation von Poulantzas stimmt mit unserer Analyse des Obergan 
ges vom "l<apitalismus des absoluten Mehrwerts11 zum "Kapitalismus des rela 
tiven Meh!>werts11 uberein. Das "imperialistische Stadium" des Kapitalismus 
ist danacb nichts anderes als der "Kapitalisrnus des relativen Mehrwerts", 
der nicht die KPH, sondern ~usschliesslich die entwickelten kapitalistischen 
Formationen betrifft: 
Es stellt eine Reorganisation der kapitalistischen (okonomischen, politi 
schen, ideologischen) Machtverh~ltnisse den•, die mit der imperialistischen 
Expansion des l<apitals verknupft ist. Der Fehler der klassischen (und ge 
genwartigen) Imperialisrnustheorien besteht im wesentlichen darin, dass sie 
den historischen Transformationsprozess als ein direktes Resultat der Mono 
polbildung interpretieren und d'ie Monopolbildung als ein Stadium der KPW 
selbst betrachten. 
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5.5 Exkurs: Lenin und seine Epigonen 
Unsere Kritik an den Theorien des Monopolkapitalismus offenbart einen Trans 
formationsprozess des Marxschen Systems der Kritik der Politischen Okonomie 
durch die Theoretiker des."Monopolkapitalisrnus", insbesondere durch die An 
hanger des gegenwiirtigen sowjetischen Marxismus. Das Monopol wird zunachst 
als eine ganz "neue" Erscheinungsform des Kapitals betrachtet, die Marx nicht 
untersuchen konnte. Damit ist der Weg offen fiir die Behauptung, dass das Mono- 
pol keine spezielle Erscheinungsform ~es Einzelkapitals bildet, sondern dass 
es das "Wesen" des gegenwiirtigen Kapitalismus-darstellt. 
Das Monopol wird so als ein selbststandiges Subjekt analysiert, das die ka 
pitalistischen Bewegungsgesetze des 11Konkui:trenzkapitalismus" ersetzt und die 
Entwicklungstendenzen des Kapitalismus (µ~d sogar der Geschichte) bestimmt. 
Als Folge dieser Betrachtungsweise des "Monopolkapi talismus" verschwindet die 
Marxsche Kategorie des Gesamtkapitals. 
niese Transformationen erlauben die ~ormulierung einer neuen politischen Stra 
tegie: Da der Begriff des (Gesamt-)Kapitals durch den Begriff des Monopols 
ense t at worden ist, tritt auch der "Jliders!)ruch11 zwischen der Nation und der 
monopolistischen Oligarchie an die Stelle des Widerspruchs zwischen Arbeit 
und Kapital. Der ·kapitalistische Staat wL"<i als "staat der Monopole" betrach 
tet; die sozialistische Revolution wird durch den "antimonopolistischen Wan 
del" ersetzt. 
Die oben genannten theoretischen und politischen Transformationen ergeben 
sich aber kaum aus der Leninschen Imperialismustheorie. Es handelt sich auch 
nicht einfach um ein eklektisches 11Lesen" der Leninschen Broschiire Uber den 
Imper ialismus. 
Es handelt sich vielmehr um eine qualitative Transformation bestimmter Thesen ~· 
Lenins im Rahmen der Ideologien des Okonomismus und des Zusammenbruchsansat 
zes, Ideologien, die wir schon im I. Abschnitt dieser Arbeit, am Beispiel 
der Theorie der 11allgemeinen Krise des Kapitalismusn kritisiert haben. 
Die Epigonen Lenins, die Theoretiker des Stalin:i.smus, identifizieren am An 
fang die soziale Revolution mit dem.Zusammenbruch des Kapitalismus, der sich 
als Resultat der monopolistischen Verfaulung der Produktivkrafte ergeben 
wiirde: 
"Die gegenwarrt i.ge Niedergangsperiode des Kapitalismus ist also eine Periode 

Es handelt sich damit um eine okonomistisch-evolutionistische Interpreta 
tion der konkreten historischen Entwicklung. 
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der raschen Monopolbildung11, schreibt Varga 1929. Und zwei Jahre spater er 
klart er: "Die Verfaulung des Kapitalismus ist vom monopolistischen Kapita 
lismus untrennbar. Ihre wichtigste Form ist die bewusste Beschrankung der 
Produktion und der Entwicklung der Pr-odukt Ionskr-af'te" {Varga 1974, S. 4 und 
215). 
Diese Thesen fuhren die Auffassung ein, dass der Staat zu einem Instrument 
der Monopole wird: 
"Tatsachlich wird der Staat von den Monopolen beherrscht. Der Staat fiihrt 
seine aussere Wirtschaftspolitik nach dem Diktat der Monopole. Wenn die In 
teressen verschiedeneri Monopole in der staatlichen Wirtschaftspolitik wider 
streiten, obsiegt das starkste Monopol" {Varga 1974, S. 35). Dennoch domi 
niert bis zur Mitte der dreissiger Jahre die Theorie, die den Staat als po 
litische·Macht der ganzen kapitalistischen Klasse betrachtet: 
"Nun bedeutet Staatskapitalismus tatsiichlich zum Teil die Unterordnung der 
wirtschaftlichen Interessen des Ei~zelkapitalisten unter das Gesamtinteresse 
der Bourgeoisie, was als 'gesellschaftliches Interesse' bezeichnet wird" 
.{Varga 1974, s. 39). 
Der Bruch mit dieser marxistischen Auffassung des Staates, d.h. die Vorherr 
schaft deI' Ansicht, dass die herrschende Klasse sich auf die "monopolisti 
sche Oligarchie" beschrankt, die die nicht-monopolistische Bourgeoisie exploi 
tiert, findet endgiiltig auf dem siebten Kongroess der Internationale sta~t 
{Poulantzas 1975, Kapitel III). 
Nach dem Kriege findet eine Systematisierung der Thesen des sowjetischen Oko 
nornismus statt, die zur Formulierun~ der Theorie des "ateat smonopo Hat Ischen 
Kapitalismus" fiihrt. Es handelt sich um einen widerspruchsvollen Prozess 
{Petrowski 1971, Milios 1978), in dem versucht wil'd, trotz der Nachkriegs 
stabilisierung und -entwicklung des kapitalistischen Systems sowohl den Zu 
sanmenbruchsansatz als auch den Okonomismus der herrschenden sowjetischen 
Ideologie zu retten. 
Del' staatsmonopolistische Kapitalismus wird als die neue Phase des Monopol 
kapitalismus definiert, die durch die Verschmelzung der Macht des Staates 
mit der Macht der Monopole entsteht. Diese Definition stabilisiert einerseits 
die Auffassung, dass die soziale Basis der kapitalistischen HeITschaft sich 
auf die monopolistische Oligarchie beschrankt, dass auch die kleine und mitt 
lere Bourgeoisie vom Monopolkapital exploitiert wird, und 11erklart" anderer 
seits, weshalb der "ver-fau Lend e" Kapitalismus noch Uberlebt: 
Die Verschmelzung von Staat und Monopolen findet statt "for the purpose of 
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!'escuing capitalism" (Abalkin et alii 1983, S. 205). 
"The state - monopoly system is brought into being by attempts of monopoly 
capital to ease the ever - sharpening conflict between the productive forces 
and relations of production, J1i thout changin~ th~. social3_y_stem. The pressing 
need for socialization including nationalization of the means of production, 
has so matured historically, that monopoly capital is compelled to utilize 
it for saving p!'ivate F.O~~" (USSR Academy of Sciences 1969, S. 22). 
Natiirlich wird die Politik der UdSSR und der anderen "sozialistischen Lan 
der" als Hauptgrund fiir die Destabilisierung des Kapitalismus dargestellt: 
"The main .contradiction of the present epoch (is) the contradiction between 
capitalism and socialism. The existance of the world socialist system has a 
tremendous influence of the development of every aspect of social life in 
capitalist countr.ies •.. " (Abalkin et alii 1983, S. 205). 
Gleichzeitig erlaubt die Einfiihrung der "Konzep't Lon der "Technisch-Wissenschaft 
lichen Revolution" (TWR) die "Rettung",der okonomistischen Thesen iiber die 
"Stagnation der Produkt ivkrafte im Kapi talismus", in einer Zei t, in der den 
technische Fortschritt in den kapitalistischen Industrielandern seinen histo~ 
rischen ifohepunkt erreicht. Die Theorie der Tl-lR (s . zun Kritik: Coriat 1976, 

Vallianos 1983, Milios 1978, 1980) postuliert als "Gesetz der Entwicklung 
der Produktivkrafte" das Primat der Wissenschaft iiber die Technik und der 
Technik Uber den Produktionsprozess. Der Okonomismu.s erreicht jetzt seine 
extremste Form: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse - als Resultat eines von 
den sozialen Verhaltnissen unabhangigen Prozesses - bestimmen die Entwick 
lungder Technik; die Technik bestimmt die Entwicklung der Produktivkrafte, 
und diese letztere Entwicklung macht die soziale Umwandlung unverrneidlich, 
da der Kapitalismus ~nuner eine Bremse zur Entwicklung der Produktivkrafte 
darstellt. Die Marxsche Theorie wird auf den Kopf gestellt. Fi.ir den Klassen 
kampf verbleibt fast kein Raum mehr. 
Die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus und der TWR fiihi-t so eine 
neue Form des Okonomismus ein, des Okonomismus der II. Internationale, der 
die Notwendigkeit der "Politisierung11 des okonomischen Kampfes der Arbeiter 
klasse propagiert. Demgemass ~ehauptet heute der sowjetische Marxismus, dass 
die Verschmelzung der Monopole mit dem Staat zu einer Umwandlung der okono 
mischen K.ampfe zum politischen Kampf fiir die "antimonopolistische Dernokratie" 
fiihrt: 
"Di.ese Politisierung der Wirtschaft zeigt deutlicher a.Ls friiher die Zusamrnen 
hangslosigkeit, die Hernmnisse, die Verzerrungen und die Verschwendungen in 
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der kapitalistischen Produktionsweise. Es ist somit das gesamte System,.das 
direkt in Frage. gestellt wird" ( 11Der Staatsmonopolistische Kapitalismus" 1972, 
s. 524). 
Der politische Kampf der Arbeiterklasse aber, der Kamj)f um "die Macht im 
Staate" (Lenin) unterscheidet sich grundlegend (d.h, qualitativ) von ihrem 
okonomischen Kampf. Der letztere hat einen hauptsachlich defensiven Charak 
ter, er wirkt der immanenten Tendenz der Stei~erung des Exploitationsgrads 
der Arbeit entgegen. Die Politisierung des okonomischen Kampfes kann also 
nicht die Grenzen des kapitalistischen Systems iiberschreiten. Lenin selbst 
hat die Losung der "Politisierung.des okonomischen Kampfes11 als eine refcir 
mistisch-okonomistische Politik gebrandmarkt: 
"Der okonomdsche Kampf ist ein kollektiver Kampf der Arbeiter gegen die Un 
ternehmer fiW giinstige Bedingungen des Verkaufs der Arbeitskraft, fiir die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter. Dieser Kampf 
ist notwendigerweise ein beruflicher Kampf, da die Arbeitsbedingungen in den 
verschiedenen Berufen ausserst verschieden sind ( ••• )In Wirklichkeit steckt 

.hinter dem Satz 'dem eigentlichen okonomischen Kampf politischen Charakter 
verleihen' absolut nichts ausser dem Kampf um okonomische Refonnen ( ••• )So 
verbirgt sich hinter der pomposen Phrase 'dem eigentlichen okonomischen 
Kampf politischen Charakter verleihen' die 'schrecklich' tiefgrundig und 
revolutionar klingt, eigentlich nur das traditionelle Bestreben, die sozial 
demokratische Politik zu einer trade-unionistischen Politik zu degradieren" 
(LAW Bd. 1, S. 194-195). 
Der Bruch der gegenwartigen sowjetischen Ideologie mit den Thesen Lenins 
wird besonders :i.m Hinblick auf die Grundfragen der politischen Strategie of 
fensichtlich, d.h. in bezug auf die Fragen nach der sozialen Basis der Klas 
senherrschaft und der sozialistischen Revolution (s. z.B. 11Staat und Revolution"). 
Lenin bestreitet nie das Postulat der marxistischen Theorie, dass die Klassen 
herrschaft im Imperialismus die einheitliche Klassenherrschaft der Bourgeoi- 
sie insgesanit ist. Vielmehr zeigt er in seinen Schriften das Zustandekommen 
eines Klassenbundnisses zwischen Kapital, Kleinbiirgertum und Intelligenz. 
( s. insbesondere L. W., Bd. 21, "Del' Zusammenbruch der II. Internationale"). 
In seine?' Kritik an Bucharins Monopolthesen (Marz 1919, s. auch Abschnitt I) 
formuliert er eine der heutigen sowjetischen Auffassung vollig entgegenge 
setzte Position: 
"Hatten wiI' es mit einem einhei tlichen Imperialismus zu tun, der den Kapi ta 
lismus durch und durch umgeformt hatte1 dann ware unsere Aufgabe hundert- 
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ideologischen, staatlichen0abeI" auch okonomischen Formen der osteuropai 
schen Gesellschaften mit den entsprechenden westlichen bedeutende ~hnlich 
keiten aufweisen. Die oat eur opad schen Lander werden auf diese W.e~se "real 
sozialistische" Lander.(Zu der Frage des gesellschaftlichen Charakters der 
osteuropaischen Ges~llschaften s. Bettelheim 1970, 1974 und 1977). 

tausendmal leichter. Es.wii.rde sich dann ein System ergeben, wo alles allein 
dem Finanzkapital untergeordnet ware. Dann brauchte man nur die Spitze zu 
entfergen und das iibrige dem Proletariat zu iibergeben. Das ware ausserordent 
lich angenehm, aber so etwas gibt es in der Wirklichkeit nicht" (L.A.W., 
Bd , 3 ' s. 18 6) • 

'Die ideologische Transformation'des sowjetischen Marxismus ergibt sich m.E. 
nicht einfach aus einer Anhaufung einer Anzahl von theoI"etischen "Fehlern11 

oder "Abweichungen" von der marxistischen Theori~. Es ist das Resultat des 
Klassenkampfs sowohl in den kapitalistischen Landern als auch (und vor allem) 
in der Sowj etunton und den anderen "sozialistischen Landern". Die Theorie 
des 11staatsmonopolistischen Kapitalismus11 bildet. die theoretische Basis nicht 
nur fiir die refoI"mistische Politik und die "Versohnung" mit dem westlichen 
Kapitalismus durch die traditionellen kommupistischen Parteien, sondern auch 
fiir die Legitimation der osteuropaischen Re~ime, die als Regime des "real 
exi~tierenden Sozialisinus11 dargestellt werden. 
Wenn der gegenwartige staatsmonopolistische Kapitalismus als die 11Vorstufe 
zum Sozialismus" ("Der •• !1; S. 521j.) verstanden wird, dann konnen auch die 

' 
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6.1 Die Vorherrschaft der klassischen Schemata in.den gegenwartigen Imperia 
lismustheorien ·---~------ 

Wie wir schon im ersten Abschnitt dieser Arbeit erwahnt haben (Kapitel 2), 
beruhen alle Imperialismustheorien ~uf einer Theorie des Kapitalexports. Die 
Internationalisierung des Kapitals in der Form des Kapitalexports wird also 
a Ls die Grundlage des Imperialismus betrachtet, die der 11traditionellen" In 
ternationalisierungsform der Kapitalbeziehung, dem Aussenhandel, folgt. Alle 
klassischen Imperialismustheorien bis auf Buchariins 11Der Imperialismus und 
die Akkumulation des Kapitals~ (1925) interpretieren die Internationalisierung 
des Kapitals im Rahmen einer nicht-marxistischen Unterkonsumtionsauffassung, 
also als Resultat der 110beI'fUlle von Kapital" in den entwickelten kapitalex 
portierenden Landern. 
Dieser Erkliirungs~atz wird erstmals 1925 vori Buchar in kritisiert, der auf 
den engen Zusammenhang zwischen Warenexport und Kapitalexport hinweist, ohne 
aber diesen Zusammenhang theoretisch genugend zu begriinden. 
Trotz ihrer theoretischen Inkosistenz wird die These des stiindigen "Kapital 
uberschusses11' der 110berakkumulation11 auch' von den gegenwartig vorherrschen 
den marxistischen Imperialismustheorien vertreten. Sowohl der sowjetische Mar 
xismus als auch TheoI'etiker wie Mandel oder die Theoretiker des 11Zentrum 
Peripherie-Ansatzes11 verste}:len den Kapitalexport als Resultat der Beschran 
kung der Anlagesphare des Kapitals: 
- "In a handful of advanced countries ca;Jitalism had becane 'overripe' and 

found itself short of spheres of profitable investment11 (Abalkin u.a. 1983). 
- "Der relative Kapitaliiberschuss betrifft das Grundproblem des kapitalisti 
schen Systems, das Problem Produktion und Kapitalverwertung ( .•. )Aus dem 
Umfang und den neuen Bewegungsformen des relativen Kapitaliiberschusses er 
geben sich Konsequenzen fiir den KapitalexpoI't und seine Bedeutung·f'Ur das 
System, fiir di°e Notwendigkeit und Moglichkeit des Kapitalexports11 (Nehls 1970, 
s. 15' 19). 
"Unter dem Druck dieses mehr oder weniger chronischen Kapitaluberschusses 
suchen die Kapitalisten von nun an einen Ausweg in den nichtindustriali 
sierten Landern, seien es die 1leer>en' Lander des hritischen Empire (Kanada, 
Sudafril<a, Australien, Neuseeland), die eigentlichen Koloniallander (vor 

Die lnternationalisierung der Kapitalbeziehung 
(Die Modlfikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarktl 
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"The main motive for the monopolies' more vigorous 'activity' and their 
intrusion into the economies of the developing countries is the high pro 
fits available to them in these courrtr Les ( ••• ) It is the cheap labour po 
wer that is the greatest attraction for the foreign monopolies, which is 
why it is the labour - intensive lines of production that they tend to lo 
cate in the developing countries in the first place" (Popov 1984, S. 159). 
Die Theorie der "kolonialen Extraprofite" widerspricht jedoch den empii>i 
schen Gegenbenheiten der internationalen kapitalistiscben Nachkriegsentwick 
lung fundamental: Ein immer wachsender Anteil der auslandischen Direktin 
vestitionen aller imperialistischen Lander fliesst in die imperialisti 
schen Lander selbst. Es scheint, als ob das Kapital auf die "Extraprofite11 

verzichte: 
Von den gesamten US-amerikanischen Direktinvestitionen im Ausland wird 1960 
nur 36,B % in der Dritten Welt irivestiert, diesel' Anteil sinkt 1970 auf 
28,9 % und 1980 auf nur 21,7 %. 
Von den gesamten westdeutschen Direktinvestitionen im Ausland entfallt 1960 
auf die Dri tte Welt ein AnteH von 39 % , der sich 1970 auf 29 ,4 % und 1980 
auf 25,9 % vermindert. Gleiches gilt ffu. die britischen Direktinvestitfonen 
in der Dritten Welt: 
Sie betragen 1960 36,8 %, 1970 28,9 % und 1980 21,7 % der gesamten briti 
schen Direktinvestitionen im Ausland (Busch et alii., 1984). 
Dariiber J1inaus wird von den gesamten aus Ldnd i.schen Dire)<tinvesti tionen in 
der Dtoitten Welt nur> 20 % - 30· % in arbeitsintensiven Branchen investiert 

allem in Afrika und Asien) oder die halbkolonialen Lander, die formal un 
abhangig sind, wii>tschaftlich jedoch in die Abhangigkeit der imperiali 
stischen Lander geraten (var allem die lateinamerikanischen und die ost 
europaischen Staaten)" (Mandel 1972, s. 559). 
Diese Theorie Uber die Bedinp,ungen des Kapitalexports wii>d in den gegen 
wartigen Imperialismustheorien mit der These der "kolonialen Extraprofite" 
verkni1pft; 
"Der Kapitalexport und der damit verbundene Kolonialis~us sind.Reaktionen 
des Monopolkapitals auf das Absinken der Durchschnittsprofitrate in den 
hochindustrialisierten Mutterlandern, Reaktionen auf die Abnahme der ren 
tablen Investitionsfelder in diesen Landern ( ..• )Die kolonialen Extrapro 
fite kann.man somit als Profite definieren, die hoher sind als die Durch 
schnittsprofite, die das Kapital in den Mutterlandern erzielt" (Mandel 1972, 
s. 567). 
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(Busch 1984). 
Das Kapital ist eine gesamtgesellschaftliche Beziehung, nicht nur ein 
"technisches" _System, in dem die Produktivitat der Arbeit einfach durch 
die Technologie der Produktionsmittel bestimmt wird. Die gesellschaftlichen 
Verhaltnisse und die Krafteverhaltnisse im Klassenkampf schlagen sich in 
der Durchsetzung eines je spezifischen Gesamtarbeiters nieder. Die Produk 
tivitat der Arbeit ist aeshalb in den entwickelten kapitalistischen Landern 
viel hoher als in den Landern der Dritten Welt. Das bedeutet, dass .trotz 
der Lohnunterschiede die Profitrate in den entwickelten Landern hoher ist 
als in den LandeI'Il, .in denen vorkapitalistische Verhaltnisse eine wichtige 
Rolle spielen. Aus diesern Grund konzentrieren sich die Kapi,talstrome immer 
mehr auf die entwickelten kapitalistischen Lander. 
Die internationalen Lohnunterschiede konnen nur :Un Falle von Landern mit 
vergleichbarer Arbeitsproduktivitat fur den internationalen Vergleich der 
Profi traten von ausechl.aggebender- Bedeutung sein ( s. auch Busch, 1984 ) .• Die 
These deI" "kolonialen Extraprofite" ist de~halb als Erklarungsschema fiir 

' die Direktinvestitionen in der Dritten Welt abzulehnen. 
Das empirische Bild der Nachkriegsentwicklung der Direktinvestitionen macht 
aus einem weiteren Grund die Inkonsistenz des "Kap:i.taliiberfluss-Ansatzes" 
deutlich. Kapital wird nicht in seiner "stofflichen" Form, d.h. nicht als 
produktives Kapital, es wird als Geld exportiert, das die Form des GeJ.dka 
pitals erst :Un Ausland annehmen wird. Es hangt also von den gesellschaft 
lichen Beziehungen im kapitalimportierenden Land ab, ob der exportierte 
Wert als Kapital fungieren kann32• Mehr als 75 % der internationalen Direkt 
investitionen fliessen aber in die entwickelten Lander, eine Tatsache, die 
:Un Widerspruch zur These der ObeITeife steht. Der Oberakkumulationsansatz 
als Erklarungsschema des Kapitalexports ist nicht nur theoretisch inkonsi 
stent, sondern auch ernpirisch irrelevant. 
Die traditionellen marxistischen Theorien geraten deshalb in offene Wider 
spriiche, wenn sie mit der empirischen ~lirklichkeit konfrontiert werden. 
So argumentiert z.B. Popov (198~) uber die relativ abnehmende Bedeutung der 
Dritten lielt bei der Weltmarktbewegung des Kapitals wie folgt: 
"There are poli'tical and economic reasons for this change of direction in 
the export of capital. In face of the powerful national liberation move 
ments, the imperialist countries and the capitalist monopolies are ever 
more uncertain about the future of their investment in the developing coun 
tries. Meanwhile the scientific and technical revolution and the uneve- 
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ness of technical progress in the various capitalist countries and sectors 
nf the economy have enabled the monopolies to make profitable investments 
of their capital in the developed capitalist countries" (S. 148). 
Die Widerspruchlichkeit dieser Argumentation ist offensichtlich: Einerseits 
genugt die internationale politische Konjunktur nicht, um den Richtungswech 
sel der Direktinvestitionen zu erklaren, andererseits ist die Auffassung iiber 
die "technisch-wissenschaftliche Revolution" in den entwickelten kapitali 
stischen Landern mit der Auffassung uber die "kolonialen Extraprofite11 un 
vereinbar. Entweder fiihrt die hohere Arbeitsproduktivitat (11technisch-wissen 
schaftliche Revolution") in den entwickelten Landern zu einer hoheren Profl.t 
rate und zu steigenden Akkumulationsraten, auch fiir das dort fungierende aus 
Ui.ndische Kapital, oder das Kapital in der Dl"itten Welt erzielt hohere Pro 
fitraten (d.h. "koloniale Extraprofite11), beides zugleich kann nicht gelten. 
Von den traditionellen Theoretikern des Imperialismus ist Paul Sweezy (1970) 
der einzige, der nicht an den Oberakkumulationsansatz anknupft, sondern das 
internationale Gefalle der Profitraten als Voraussetzung des Kapitalexports 
betrachtet. 
11Selbstverstand·lich werden die Kapitalisten in LandeI'n mit niedriger Profit 
rate - das sind im allgemeinen die Lander, in denen die Akkumulation am wei 
testen fortgeschritten ist - Kapital in Lander exportieren, die eine hohere 
Profitrate haben" (Sweezy 1970, S. 342). 
Diese Argumentation fiihrt Sweezy zu der Annahme eines tendenziellen Ausgleichs 
der internationalen Profitraten: 
"Die Profitraten werden nun die Tendenz haben, sich auf einem einzigen Ni 
veau einzuspielen ( .•• ) Es muss festgehalten werden, dass internationale 
Gleichheit der Profitraten nicht internationale Gleichheit der Mehrwertraten 
bedeutet. Solange die freie Beweglichkeit der Arbeit uber nationale Grenzen 
hinweg beschrankt ist, ganz gleich aus welchem Grunde, werden die Arbeitel" 
einiger Lander mehr ausgebeutet werden als andere, selbst wenn die fiir das 
Kapi tal erreichbare Profitrate uberall die gleiche ist11 (Sweezy 1970, S. 3~2). 
Die obige Argumentation (gleiche internationale Profitraten, ungleiche Mehr 
wertraten) bildet die theoretische Pramisse :fUl" die Formulierung de!' Theorie 
des "ungl~ichen Tausches" (Emmanuel 1972). 
Ausserdem erlaubt sie die Behauptung, dass die Weltwil"tschaft eine einheit 
liche weltkapitalistische Struktur bildet: 
"Wenn aus unserer Analyse der Imperialismus etwas klargeworden ist, so ist 
es dies: dass der Verlauf des Kapitalismus in seiner Endphase nicht als 

85 



Der Weltmarkt ist hicht nur der Ort des internationalen Austausches, wie man 
che theoretische Analysen uber die ausschliesslich nationale Bildung der 
Werte implizieren (z.B. Scholler 1976)33, er iat der okonomisch-gesellschaft 
liche Rahmen der internationalen kapitalistischen Konkurrenz, der zur Bil 
dung von internationalen Werten fiihrt. Der Weltmal'.'kt und die Bildung interna 
tionaler Herte (und Preise) fuhren aber nicht zu einer allgemeinen Profit 
rate der Weltwirtschaft (d.h. zur Bildung von internationalen Produktions 
preisen), weil durch die nationale Verfasstheit des Kapitals die Wirkung des 
Wertgesetzes auf dem Weltmarkt modifiziert wird und daher das internationale 
Gefalle der Arbeitsproduktivitat und der Profitraten reproduziert wiI'd (Busch/ 
Scholler/Seelo~ 1971, Neususs 1972, Busch 1973, Busch 1974, Busch/Grunert/ 
Tobergte 1984). 
Der Wert einer Ware druckt das Quantum der iesellschaftlich notwendigen Ar- 

6.2 Die Modifikation des Wertp;esetzes' auf dem Weltmarkt 
Die Internationalisierung des Kapitals hat die internationale Konkurrenz der 
nationalen Einzelkapitale zur Voraussetzung. Das internationale kapitalisti 
sche System stellt aber kein blesses Nebeneinanderstellen von abgesonderten 
kapi talistischen Gesellschaftsformationen dar, sondern. die "Verkniipfung" der 
verschiedenen kapitalistischen Gesellschaftsformationen in einer einheitli 
chen "Kette11• 

PI>oblem eines gesch.Lossenen Systems oder einer Gruppe gesonderter einzelner 
Lander angesehen werden kann. Jede kapitalistische Nation ist Teil eines 
Yleltsystems11 (Sweezy 1970, S. 412). 
Diese Reformulierung des Weltkapitalismusansatzes bilde·t die Basis fiir die 
Entwicklung der 11Zentrurn-?eripherie-Theorien11• 

Die These uber den internationalen Ausgleich der Profitraten ist nicht nur 
nroblematisch, weil sie zum Weltkapitali~musansatz fuhrt. Sie widerspricht 
vor allem der Tatsache, dass der Kapitalexport regional eingleisig lauft, eine 
Tatsache, die das Fortbestehen.des internationalen Profitratengefalle deut 
lich macht. 
Das empirische Bild der Weltmarktbewegung des Kapitals erfordert einen theo 
retischen Ansatz, der alle oben genannten theoretischen Unzulanglichkeiten 
der vorherrschenden g7gen~artigen Analysen vermeidet. Dieser·Ansatz muss 
auch die noch offene !rage hinsichtlich des Zusanmenhanges zwischen Surplus 
profitaneignung durch den Aussenhandel und Surplusprofitaneignung durch Ka 
pi talexpor.t beantworten. 
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heit aus , das zur IToduktion dieser Ware verausgabt wird, 
Der Begriff der gesellschaftlich notwendigen Arbeit betrifft die gesellschaft 
lichen Bedingungen der Konstituierung der Produkte der Einzelproduzenten 
als Waren und setzt so nicht nur eine gesellschaftliche Teilung der Arbeit, 
sondern auch die Vergesellschaftung der vereinzelten individuellen Arbeits 
prozesse auf der Marktebene voraus. Genau wie der innere Markt den Ort der 
Wertbildung fiir die dort konkurr-Ler-enden und sich realisierenden Haren bil 
det, konstituiert auch der Weltmarkt den Ort der ~lertbildung fUri die sich 
international konkurrierenden Uaren. 
Der (nationale oder Welt-) Markt druckt den gesellschaftlichen Zusarnme~hang 
zwischen den einzelnen individuellen Arbeits- und Produktionsprozessen aus. 
Der Weltmarkt ist der Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenhangs individu 
eller Aribeitsprozesse1 die international konkurrierende Waren produzieren, 
genau wie der Binnenmarkt Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenhangs natio 
nal konkurrierender individueller Warenproduzenten ist. Oder wie es Busch 
et alii formulieren: 
11Konkurrieren auf dem Binnenmarkt eines Landes nationale Produkte mit anderien 
nationalen .Produkten derselben Art,.so wird auch die gesellschaftlich not 
wendige Arbeit und mit ihr die Wertgrosse national bestimmt. Stehen sich die 
Produkte verschiedener Nationen auf dern Weltmarkt gegenuberi, so ist die ge 
sellschaftlich notwendige Arbeit international bestimmt, und es konstituieren 
sich entsprechend internationale Werte. Der internationale Wert einer Ware 
ergibt sich aus der international im Durchschnitt notwendigen Arbeitszeit, 
die zu ihrer Herstellung erforderlich ist" (Busch et alii 1984, S, 43). 
Dennoch ist der ·Binnenmarkt keine blosse "Untermenge'' des Weltmarktes. Die 
nationale Verfasstheit des Kapitals schlagt sich in konkreten Triennungslinien 
zwischen den verschiedenen (nationalen) Zirkulationsspharen nieder, die sich 
in der Verschiedenheit der nationalen Wahrungen, in dem Fehlen einer ge 
meinsamen internationalen Wahrung ausdriicken. 
Auf der nationalen Ebene werden die Freise der Waren in nationaler Wahrung 

ausgedriickt. Wenn aber eine Uare exportiert wird und auf dem Weltmarkt zll> 
kuliert, transformiert sie ihren "Geldnamen", ind em sie ihren Preis in in 
ternationaler od·er auslandischer Wahrung darstell t ~ 
Das Fehlen eines allgemeinen iquivalents auf der Weltebene impliziert die 
Herausbildung eines Tauschverhiiltnisses zwischen den Hahrungseinheiten der 
versehiedenen Lander. Im Idealfall druckt dieses Tauschverhaltnis die reale 
Position der verschiedenen Nationalkapitale in der Stufenleiter der univer- 
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sellen Arbeit aus. 
Busch et alii (1984) haben gezeigt, dass Verschiebungen in der Stufenleiter 
der universellen Arbeit zu Korrekturen der Wahrungsparitaten fiihren (Auf 
bzw. Abwertungen einer nationalen Wahrung als Resultat positiver bzw. nega 
tiver Leistungsbilanzen). 
Auf dieser Grundlage kann die Analyse der Surplusprofite im internationalen 
Handel wieder aufgenollllllen und weitergefiihrt werden: 
Das nationale Kapital mit der im internationalen Massstab hoheren (niedrigeren) 
Arbeitsproduktivitat verbraucht weniger (mehr) nationale Arbeitsstunden fiir 
die Produktion einer bestimmten Hare als das Kapital, das auf der Basis der 
international bestimmten gesellschaftlich notwendigen Arbeitsproduktivitat 
pr-oduzd er-t , 

Auf diese Weise gelingt es dem hoher entwickelten nationalen Kapital, auf dem 
Weltmarkt einen Surplusprofit zu erzielen: Eine Ware, die einen einheitlichen 
internationalen Wert besitzt, stellt aber gleichzeitig einen niedrigeren na 
tionalen Wert (weniger nationale Arbeitsstunden) fiir das hoheI' entwickelte 
Kapital und einen hoheren nationalen Wert flir das weniger entwickelte Kapital 
'da!'. Das entspricht dem von Marx beschriebenen Fall der "individuellen". Wer- 
te einer Ware: Der 11individuelle11 Wert einer Ware ist im Falle eines Eim:el 
kapitals mit uberdurchschnittlicher PI'odukti~itat.niedriger als sein tat 
sachlicher, gesellschaftlich bestimmter ~·lert; er ist im. Falle e.iner unter 
durchschni ttlichen Produktivitat hoher. Demzufolge eignet sich das produk 
tivere Kapital bei de!' Realisierung des tatsachlichen Wertes dieser i1are ei 
nen Extra-MehrweI't an. 
Auf dem Weltmarkt werden also ungleiche nationale AI'heitsmengen ausgetauscht. 
Das hoher entwickelte Land tauscht seine Arbeitsstunden gegen mehr Arbeits 
stunden des weniger entwickelten Landes aus. Das bedeutet aber nicht, dass es 
sich hier um einen "ungleichen Tausch" oder um einen "WerttransfeI'" handelt, 
wie manche Autoren behaupten (z.B. Mandel 19721 s. 89). 
Auf dem Weltmarkt besitzen die Haren nur ~. ihren internationalen Wert, 
genau wie im InneI'en eineI' nationalen Produktionsbranche der Wert einer Ware 
der gesellschaftlich notwendigen AI'beitszeit entspricht (Busch 197~). 
Die Unterschiede in der Arbeitsproduktivitat der individuellen bzw. natio 
nalen Kapitale schlagen sic~ in Extraprofiten der produktivel'.'en Kapitale nie 
der. Die Modifilcation des WeI'tgesetzes auf dem Wel tmarkt, die die Aufrecht 
eI"haltung der Froduktivitatsunterschiede im internationalen Massstab zur 
Folge hat, schliesst die Entstehung einer internationalen Interbranchen- 
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Im Idealfall, d,h. unter Abstraktion von,s0nstigen Massnahmen der Aussenwirt 
schaftspolitik wirkt die Existenz verschiedener nationaler Wahrungen und der 
entsprechenden Wechselkurse fiir die weniger entwickelten nationalen Kapitale 
"protektionistisch". 
Die produktiveren Lander konnen am Anfang ihre Waren zu niedrigeren Preisen 
als die weniger produktiv produzierenden Lander auf dem Weltrnarkt realisieren. 
Das hat wachsende HandelsUberschusse (bzw. Leistungsbilanziiberschiisse) fiir 
die produktiveren Lander und wachsende Handelsdefizite (bzw. Leistungsbilanz 
defizite) fiir ~ie Lander niedrigerer Arbeitsproduktivitat zu Folge. Unter dem 
Druck der Handelsdefizite wird das weniger entwickelte Land gezwungen, seine 
W'ahrung abzuwerten, wahrend gleichzeitig die HandelsbilanzUberschiisse der 
hoper entwickelten Lander eine Aufwertungstendenz fiir die Wahrungen dieser 
Lander in \Gang setzen. Busch et alii (1984, S. 49-51) haben anhand e'ines 
Zwei-Lander-Modells gezeigt, dass die Handels- und die Dienstleistungsbilanz 
eines Landes (insgesamt die Leistungsbilanz) die Konkurrenzposition eines 
Landes im internationalen Warenkapitalverkehr widerspiegeln und nicht die 
Kapitalverkehrsbilanz die Bewegung des WeI'ts einer ijahrung bestimmt. 
Dabei miissen auch die unterschiedlichen Inflationsraten einbezogen werden: 
Eine hohere Inflationsrate wird sich bald in.hoheren Warenpreisen und stei 
genden Leistungsbilanzdefiziten niederschlagen, was natfu:.lich wieder eine 
Abwertung der·nationalen Wahrung zur Folge hat. 
Die oben beschriebenen Wechselkursmechanismen modifizieI'en die Wirkungswei 
se des Wertp,esetzes auf dem Weltmarkt. Die weniger entwickelten nationalen 

konkurrenz, die zu der .Herausbildung internationaler Produktionspreise fuh- 
.. d 34 D. F k f'' . h M d ren wur e, aus. ieser un t soll aus uhrlic er erortert wer en: 

Die Aneignung von Surplusprofiten seitens der mit iiberdurchschnittlicher 
Arbeitsproduktivitat produzierenden Kapitale im Inneren einer nationalen 
Produktdonsbr-anche wird tendenziell durch die Kcnkunrenz imrner wieder auf 
gehoben, weil a) die produktiveren Arbeitstechniken (die weniger produktiven 
Kapitale fuhren die produktiveren Arbeitsmethoden ein) verallgemeinert wer 
den und/oder b) die Einzelkapitale, denen es nicht gelingt, ihre Produktions 
rnethoden zu "rationalisieren", niederkonkurriert werden. 
Auf der internationalen Ebene konnen sich diese beiden Prozesse viel weniger 
effektiv durchsetzen. Die·nationale Verfasstheit des Kapitals bringt den Ab 
bau der vom hoher entwickelten Land angeeigneten Surplusprofite mit sich, 
ohne die fiir den Binnenrnarkt charakteristischen Ausgleichsrnechanismen in 
Kraft setzen zu miissen. 
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6.3 Zur Theorie des· Kapitalexports 
Den oben auf der Basis des Modifikationsansatzes beschriebenen Zusammenhang 
zwischen den internationalen Handelsbeziehungen und dem Kapitalexport formu 
lieren Busch et al.ii (1984) wie folgt: 
"Phase l: Die hoher entwickelten Lander realisieren in den Warenexporten Ex 
traprofi te und steigern so ihre nationale Profitrate. Das internationale Pro 
fitratengefalle verringert sich, weil umgekehI't die.schwacher entwickelten 
Lander im internationalen Handel verlieren. 
Phase 2: wechselkursanpassungen stoppen den Vernichtungsprozess.der Kapitale 
aus schwacher entwickelten Landern durch die Zentren des lleltkapitals, So- 

KapitalP. werden durch die Abwertung ihrer nationalen Wahrune vor der Welt- 
.. • K • h"" t35 marktkonkurrenz mit den hoher entwickelten nationalen apitalen gesc utz , 

die internationalen Unterschiede der Arbeitsproduktivitat konnen weiter be 
stehen, die im internationalen Handel erzielten Surplusprofite der hoher 
entwickelten nationalen Kapitale werden abgebaut. Durch die Abwertung der 
Wahrung werden die "hohen" Preise der Waren der weniger entwickelten Lander 
in niedrige internationale Marktpreise transformiert. Analog werden die "nie 
drigen" nationalen Marktpreise der hoher entwickelten Lander durch die Auf 
wertung ihrer nationalen Wahrungen in hohere internationale Freise iiber 
setzt. 
Die Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt fiihrt zur Herausbildung 
eines gleichen internationalen Preises fiir jede.Ware, obwohl diese in verschie 
denen (in bezug auf die nationale Arbeitsproduktivitat) Produktionsprozessen 
h~gestellt werden. Die Analysen von Bucharin (1970) und von Sweezy (1970), 
haben die Moglichkeit der Aneignung von Surplusprofiten im internationalen 
Handel beschrieben, konnen aber die Wirkung dP.r Wechselkursmechanismen, die 
zum Abbau.dieser Surrlusprofite fiihren, nicht begreifen. 

/ 

.Darnit konnen sie auch den Zusammenhang zwischen Aussenhandel und Kapitalexport 
nicht entdecken. 
Der Kapitalexport von einem Land mit niedriger nationaler Profitrate in ein 
Land mit hoherer Profitrate (d.h. in der Regel in ein Land mit einer ni~dri 
geren organischen Zusammensetzung des Kapitals) wird durch diesen Ahbau der 
irn internationalen Handel erzielten Surplusprofite motiviert. Es handelt sich 
urn eine offensive Bewegung des hoher entwickelten Kapitals, die nationalstaat 
lichen Barrier en ( Hechs.elkursmechanismen bzw. pro~ektionistische Massnahmen) 
zu Uberwinden, um sich erneut einen hoheren Profit anzueignen. 
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wohl die LeistungsbilanzUberschusse als auch -defizite der am Weltmarkt 
partizipierenden nationalen Kapitale werden aufgehoben. Die Angleichungs 
prozesse der nationalen Profitraten werden beseitigt, die produktiveren wie 
die weniger produktiven Nationen realisieren im internationalen Handel durch 
schnittliche Profite. 
Phase 3: Die Weltmarktkapitale der hoher entwickelten Lander ersetzen den 
Warenexport durch die Verlagerung der Produktionsstatten in den alten Ex 
portmarkten. Sie liquidieren damit den Wechselkursschutz fiir die weniger pro 
duktiven nationalen Kapitale und eignen sich erneut Extraprofite an. Dieser 
Kapi talexport, der regional eingleisig verlauft, produziert erneut die Ten 
denz zur Ausgleichung der nationalen Profitraten" (S. 76). 
Dieses Erklarungsschema hat folgende theoretische Konsequenzen: 
a) Der Modifikationsan~atz bezieht sich auf die entwickelten (industriellen) 
kapitalistischen Lander bzw. die sogenannten Schwellenlander. Es handelt sich 
also um Lander, unter denen erstens reale._Konkurrenzverhaltnisse fiir die Aus 
senhandelswaren bestehen und zweitens ein internationales Profitratengefalle 
zugunsten der weniger entwickelten (industriellen) Lander besteht. Die Direkt 
investitionen in der Dritten Welt konnen nicht mit Hilfe des Modifikationsan 
satzes erklart werden (s. Schweers, 1980, Busch et alii, 198~). 
Fur den Kapitalexport in·unterentwickelte Lander gelten folgende Motive: 
1. Unterlaufen der Importsubstitutionspolitik: 
Die Beschrankung der Exporte aus Industrieliindern durch staatliche Import 
substitutionsmassnahmen (Tarife, Zolle, Kontigentierungen etc.) zwingt die 
exportierenden Branchen der entwickelten Lander den ehemaligen Warenexport 
durch Kapitalinvestitionen zu ersetzen. 
Hur auf diese Weise konnen sie ihren frliheren Anteil an den Binnenm~kten 
sichern, Es handelt sich also um sogenannte 11Zollinvestitionen", die eine be 
deutende Rolle bei.m Kapitalexport· in die Schwellenlander (z.B. in Latein 
amerika) spielen. 
2. Abbau von Rohstofflagern: 
Von Bedeutung sind auch die Direktinvestitionen im Rohstoffsektor der Lander 
der Dritten Welt. Diese Investitionen werden vor allem aufgrund der giin~ti 
gen Abbaubedingungen sowohl in natiirlicher als auch in gesellschaftlicher 
Hinsicht vorgenommen (Schweers 1980). Die internationalen Handelsbeziehungen 
spielen hier nur eine marginale Rolle. 
3. Ausbeutung billiger Arbeitskrafte in arbeitsintensiven Branchen: 
Um die Billiglohnkonkurrenz aus unterentwickelten L1indern zu konterkarieren, 
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lagern arbeitsintensive Branchen Teile ihrer Produktion in die Dritte Welt 
aus, um nun ihre alten Markte in den Industrielandern durch Re-exporte zu 
beliefern (Schweers 1980, Busch et alii 198~). Hier muss aber angel)lerkt wer 
den, dass Imresti't:ionen dieser Art in der Okonomie der Lander der Dr-i tten 
Welt nur eine marginale Rolle spielen (Menzel 1985). Es handelt sich eher um 
eine Nebenerscheinung, die den Kapitalexport sowohl auf der Basis der Modi 
fikation des Wertgesetzes als auch auf der Basis deI' 11Zollinvestitionen11 in 
sich rasch entwickelnden Landern begleitet. Schweers (1980) schreibt: 
11Es ist kein Zufall, dass sich die Weltmarktfabriken auf bestimmte Lander 
konzentrieren (z.B. Sudostasien), d~en Proletariat als besonders diszipli 
niert, arbeitswillig und relativ gut ausgebildet gilt( ••• ) Zusatzlich muss 
allerdings die Wirkung der Wechselkurse als Medium zur Transformation der 
relativen Kosten in absolute. KostendiffeI'enzen mitberiicksichtigt werc:Ien, be.:. 
senders nach der bedeutsamen Wechselkursverschiebung der letzten 10 Jahre" 
cs. 173 ff). 
b) Der ~odifikationsansatz weist auf die enge Korrelation zwischen Warenex 
P.Ort und Kapitalexport'hin. Daraus lassen sich drei Tendenzen ableiten, di~ 
empirisch uberpriifbar sind. 
Erstens sollte der Kapitalexport zwischen den entwickelten kapitalistischen 
IndustrieUindern folgende Struktur aufweisen: Die hoher entwickelten Lander, 
die durch die Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt ihre Surplus 
profite im Aussenhandel verlieren, sollten die Position der Nettokapitalex 
porteure einnehmen. 
Zweitens sollte eine Intensivierung der Handelsbeziehungen auch eine engere 
Kapitalverflechtung nachsichziehen. 
Drittens sollte die Internationalisierung des Kapitals diejenigen Pr-oduktdona 
zweige betreffen, die im nationalen Rahmen hoher entwickelt sind und eine 
uberdurchschnittliche Exportqu~te aufweisen. Diese letzte Bemerkung impliziert 
die Moglichkeit des Kapitalexports von einem weniger entwickelten Land in 
ein hoher entwickeltes Land: Da der Wechselkursmechanismus das weniger ent 
wickelte Land als Ganzes von der Invasion auslandischer Waren schutzt; d.h. 
sich auf die "nationale Gesamthandelsware jedes Landes" (Busch et alii, 198~) 
bezieht, gewahrt er den hoher entwickelten Branchen eine "Oberprotektion", 
wahrend er die weniger entwickelten Brancheri des Landes relativ ungeschutzt 
lasst. Wenn die hoher entwickelten Branchen der weniger entwickelten Lander 
mindestens das international durchschnittliche Niveau der Arbeitsproduktivi 
tat besitzen, konnen sie in die entsprechenden Brancheh hoher entwickelter 
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Lander Kapital exportieren. 
Diese Schlussfolgerungen des Mod.ifikat~onsansatzes werden von der empiri 
schen Struktur der Kapitalexporte nach dem 2. 'tleltkrieg bestatigt. 
Er>stens konzentrieren sich mehr als 7 5 % der Direktinvestitionen auf d i e ent 
wickelten kapitalistischen Lander. Im internationalen Kapitalverkehr nehmen 
die USA nach 1945 die dominierende Position ein, ein Resultat, das sich aus 
ihrem grossen Prod.uktivitatsvorsprung ergibt. Unter den anderen entwickelten 
Landern, die Kapital exportieren, sind nur die hoher entwickelten, Bundesre 
publik Deutschland, Japan, Grossbritanien, Kanada, Schweiz, die Niederlande 
und Frankreich bedeutende Ka?italexporteure. Dennoch gilt fiir die rneisten 
Lander, ausser den USA, dass ihre Direktinvest5_tionen irn Ausland niedrieer 
sind als die auslandischen Direktinvestitionen Im I.nland. Es ist charakteri 
stisch, dass in der Period.e nach 1961 die westdeutschen ~:U>ektinvestitionen 
im Ausland erst nach 1974 die entsprechenden auslandischen Direktinvestitionen 
in der BRO iiberschreiten (Rusch 1979, S. 171), 
Zweitens: Die Verschiebungen in der internationalen Produktivitatshierarchie 
zu Lasten der USA fiihren irn Bretton-Woods--System zunachs t zu Umstrukturierungen 
des internationalen Handels zugunsten der EG und ,Japans, dann zu BegLnn der 
70er Jah;e zu grossen Wechselkursveranderungen, in deren Gefolge sich schliess 
lich die regionalen Kapitalexportstrukturen drastisch wandeln: Wahrend die 
USA noch in den 60er Jahren zehnmal mehr Kapi tal ins Aus.Land exportieren als 
Japan (Nettokapitalabfliisse) und sechsmal mehr als dje BRD, vermindert sich 
diese Relation in der zweiten Halfte der 70er Jahre auf das 1,3fache gegen 
uber Japans und <las 1~6fache gegeniiberi der BRD (Busch et alii, 1978, S. 97). 
Drittens: Diese Entwicklung zuungunsten der internationalen Lage des US-Ka 
pitals ist mit wachsenden aus Ldnd Lecnen Kapitalinve:stitionen (hauptsachlich 
japanisches und westdeutsches Kapital) in den USA verkniipft, Es handelt sich 
vor allem urn Direktinvestitionen von Sranchen, deren Arbeitsproduktivitat mitt 
lerweilen,das US-amerikanische Niveau el'I'eicht hat (Chemie, lT-E Metalle, Nah 
rungsmittel, ·Transportmittel, Elektrotechnik)36. 
c) Die Theorie der Modifikation des Wert,1?esetzes auf dem Wel tmarkt irnpliziert 
eine spezifische Analyse des !_usgleichsproz~s_!!.es d~. Profi traten im_Raum _.!!~!_ 
kapitalistisch entwickelten Lander. 
Die Kapitalexporte von einern Land ho'herer Arbeitsproduktivitat in e~n Land 
niedriger Arbeitsproduktivitat rufen zweierlei Resultate hervor. Auf der ei 
nen Seite beschleunigt sich der Akkumulationsprozess irn kapitali~portierenden 
Land, was ~m allgemeinen zur Verstarkung des tendenziellen Falls der Profit- 
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rate in diesem Lande fu\::lrt. Auf der anderen Seite resultiert die Repatri 
ierung eines Teils der irn Ausland produzierten Gewinne zu einer Erhohung der 
Profitrate des kapitalexportierenden Landes, Auf diese Weise verkleinern sich 
die Unterschiede zwisc~en der (relativ niedrigen) allgemeinen Prof~trate des 
hoher entwickelten kapitalexportierenden Landes und der (relativ·hoheren) 
allgemeinen Profitrate des weniger entwickelten kapitalirnportierenden Larides. 
Dieser Prozess des· internationalen Ausgleichs der nationalen Profitraten be 
trifft Dill' die Lander des entwickelten Kapitalismus. 
!-lit Ausnahme der Schwellenlander, die sich auf dem Wege zu entwickelten ka 
pitalistischen Industrielandern befinden, spielen die Lander der Dr:i.tten 
Welt in den internationalen Kapital- und Profitratenausgleichsbewegungen 

. • 37 e1ne rnarginale Rolle 
Natiirlich handelt es sich hier um einen Ausgleichsprozess, der sich viel 
schwacher als der entsprechende Ausgleichsprozess im Rahmen einer kapitali 
stischen Gesellschaftsformation dlll'chsetzt (Modifikation des Wertgesetzes 
auf dem Weltmarkt, keine Herausbildung internationaler Produktionspreise). 
d) Der Modifikationsansatz ermoglicht das Verstandnis der Liheralisierungs 
periode des kapitalistischen Weltmarktes von 1950 bis 1975. 
Zahlreiche linke Autoren (z.B. A. Lipietz und C. Tutin in Frankreich, s. Ky 
prianidis"1985) kritisieren die Liberalisierung des Welthandels letztlich als 
eine Politik im Interesse des ~S-Kapitals. Diese These kann nicht erklaren, 
warum alle entwickelten Lander vor der Weltwirtschaftsl<rise 1974/75 die Lihe 
ralisierung de~ Aussenhandels praktiziert und von ihr profitiert haben (vergl. 
die Welthandelsverschiebungen zugunsten der schwacheren Lander!). 
Das Problem der Liberalisierung des Aussenhandels wird im Rahmen des Modifi 
kationsansatzes wie folgt erklart: "Da das Wertgesetz auf dem Weltmarkt nicht 
nur die schwacher entwickelten nationalen Kapitale schutzt, sondern gleichzei 
tig die Institutionalisierung einer internationalen Arbeitsteilung impliziert, 
die auch fiir rangniedrigere Lander in der Stufenleiter der universellen Ar 
beit relative Vorteile erbringt, drangen auch die p~oduktivsten Branchen der 
arrneren Nationen ihren Nationalstaat Zill' Liberalisierung des Weltmarktes. Pro 
tektionistische nationalstaatliche Eingriffe in den internationalen Konkurrenz 
kampf fordern dieser Gesetzmassigkeit entspr'7chend"nur die weniger produktiven 
Kapitale bzw. Anlagespharen, und zwar auch im entwickelten Land, weil auch 
dessen unterdurchschnittliche Branchen in ihrer internationalen Wettbewerbs 
fiihigkeit durch die arbeitsteiligen Gesetzmassigkeiten des Welthandels beein 
trachtigt werden11 (Busch 1974, S. 272). 
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Der Theorie der Modifikation des ~iertgesetzes auf dem Heltmarkt gelingt es 
also, die inneren Kausalitatsbeziehuneen zwischen den v~r~chiedenen Etappen 
bzw. Formen der Internationalisierung der kapitalistischen Produktionsverhalt 
nisse zu erhellen. Sie bildet daher die Basis zur l<ritik der okonomistischen 
bzw. unterkonsumtionistischen Weltmarkttheorien. 

In der Aufschwungphase der kapitalistischen Entwicklung erfordert der Re 
produktionsprozess des nationalen Gesamtkapitals die Offnung .zum.Weltmarkt. 
Dagegen bringt die Gberproduktionskrise seit 1974/75 eine bedeutende Be 
schrankung der Weltmarktposition bestimmter amerikanischer und ell?'opaischer 
Branchen (Eisen und Stahl, Automobilindustrie, Textil- und Bekleidungsindu 
s'tr'ie) zugunsten Japans und einiger Schwellenlander mit sich. Diese Entwick 
lung begiinstigt in den meisten entwickelten kap{talistischen Landern die 
Einfiihrung: protektionistischer ·~assnahmen (Busch 19B4a)37 
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7.1 Theoretische Schlussfalgerwigen 
Unsere theoretischen Oberlegungen 22.1r kapital~stischen Produktionsweise (KPW) 
und zum kapitalistischen Staat (Kapitel 4 und 5) haben zu der These gefiihrt, 
dass die kapitalistische Entwicklung (bzw. Unterentwicklung) als ein Resul 
tat der gesellschaftlichen Klassenverhaltnisse und des Klassenkamprs inner 
halb einer Gesellschaftsformation zu betrachten ist. Es handelt sich um die 
Moglichkeit (bzw. Unmoglichkeit) der erweiterten Reproduktion des Kapitals, 
die einerseits von der Auflosung der. vorkapitalistischen Gesellschaftsstruk 
turen, andererseits von der Festigung der Kapitalherrschaft Uber die Arbeit 
abhangig ist. Diese Durchsetzung der KPH ist keine "historische Notwendigkeit". 
Sie ist ein mogliches Ergebnis des Klassenkampfs. Das Tempo (oder sogar die 
Moglichkeit) der kapitalistischen Entw:icklung ist das Resultat der "Oberdeter 
minierung" (Althusser) des Verlaufes der Ungleichzeitigkeit zwischen den ge 
sellschaftlichen Instanzen Okonomie, Politik und Ideologie innerhalb einer 
Gesellschaftsformation. 
In.diesem Zusa:nmenhang haben imme~ die nationalen Verhaltnisse im Vergleich 
zu den internationalen Verhaltnissen das Primat (nationalstaatliche Verfasst 
heit des Kapitals). Gleichzeitig bedeutet aber die Internationalisierung der 
kapitalistischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhaltnisse und die Herausbil 
dung der "imperialistischen Kette" (Lenin), dass das Kapitalverhaltnis im 
Inneren jeder kapitalistischen Gesellschaftsformation auch von den jnterna 
tionalen Beziehungen iiberdeterminiert wird. Zu den "ausseren" Bestimmungen 
der KPW zahlen also sowohl nationale (z.B. Hohe des Arbeitslohns, Arbeitslo 
sigkeit, Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse und Krafteverhaltnisse im Klas 
senkampf, Vorhandensein naturlicher Ressourcen etc.) als auch internationale 
(Aussenhandel, Kapitalexport bzw. -import, internationale Arbeitsteilung, 
Verscharfung bzw. Abschwachung der internationalen Konkurrenzposition des 
nationalen Kapitals mittels aussenpolitischer Massnahmen etc.) Funktionen 
(s , ·Kapitel 6). 
Dd e erweiterte Reproduktion des nationalen Gesamtkapitals, d.h. der natio 
nalstaatlich verfassten Kapitalbeziehung, hangt also auch vom "internationa 
len System", d. h , von der konkreten Form der imperialistischen Kette ab 

Kapitalistische Entwicklung und Unterentwicklung 
im Rahmen der imperialistischen Kette 

KAP I TE L 7. 
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7.2 ~aoitalistische Entwicklung als ~esultat des Klassenkampfs 
Ein vollkommenes Missverstandnis der Marxschen Kapitalismusanalyse bei biir 
gerlichen und z , T. "neomarxistischen" Theoretikern besteM: in der Behauptung, 
dass Marx die These von der "historischen Notwendigkeit" der kapitalistischen 
Entwicklung formuliert habe. 
Tatsachlich betrif~ die Marxsche Theorie zwei grundverschiedene theoretische 
Ebenen: 
a) Die Ebene der KPW, wo gezeigt wird, dass das Kapitalverhaltnis mit deI' 
immanenten rendenz zur standigen Entwicklung der ProduktivJcriafte verknupft 
wird: "Produktivitat der Arbei;t iiberhaupt .. Maximum von Produkt mit Minimum 
von AI>beit, daher moglichst Verwohlfeilerung der Waren, Dies wird zum Gesetz, 
unabhangig vom Willen der einzelnen Kapitalisten ( ••• ) Indes realisiert sich 
diese dem Kapitalverhaltnis immanente Tendenz erst in adaquater Weise - und 
wird selbst eine notwendige Bedingung, auch technologisch - sobald sich die 
spezifisch kapitalistische Produktjonsweise und mit ihr die reelle Subsum 
tion der Arbeit unter das Kapital entwickelt hat" (Marx 1968, S. 63). 
b) Die Ebene der Gesellschaftsformation, wo untersucht wird, unter welchen 
sozialen Bedingungen die Herrschaft der KPW realisiert.werden kann (s. auch 
Eikenberg 1983). So schreibt Marx 1881: 
urch babe im 'Capital' gezeigt, dass die Metamorphose der feudalen Produktion 
in die kapitalistische Produktion die Expropriation des Produzenten zum Aus 
gangspunkt hatte, und insbesondere, dass die Grundlage dieser ganzen Entwick 
lung die Expropriation der Ackerbauern ist ( ... ) Ich habe die 'historische 
Unvermeidlichkeit' ausdriicklich auf die 'Lander Westeuropas' beschrankt ( ••. ) 
Sicherlich, wenn die kapitalistische Produktion ihre Herrschaft in Russland 
aufrichten soll, so muss die grosse Mehrheit der Bauern, d.h. des russischen 
Volkes, in Lohnarbeiter verwandelt und folglich durch die vorhergehende Ab 
schaffung ihres Gemeineigentums expropriiert warden. Aber auf alle Falle 
wiirde der westliche Prazedenzfall hier uberhaupt. nichts beweisen ( .•. } 
Has das Leben der russischen Gemeinde bedroht, ist weder eine hi~torische 
Unvermeidlichkeit., noch eine Theorie; es ist die Unterdriickung seitens des 
Staats und die Ausbeutung durch kapitalistische Eindringlinge, die durch 
den gleichen Staat auf Kosten und zu Lasten d en Bauern machtig geworden sind11 

(s, z.B. Hurtienne 1981, Menzel 1985). 
In diesem Kapitel werden wir diese Thesen einer naheren Untersuchung unter 
ziehen. 
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{~F.W 1976, Bd. 19, S. 396-400). 
Voraussetzung filr die erweiterte Reproduktion der kapitalistischen Verhalt 
nisse in einer Gesellschaftsformation ist die Beschl"ankung des gesellschaft 
lichen Raums der vol."kapitalistischen Produktionsweisen. 
Die Auflosung.der vorkapitalistischen Pr>oduktionsweisen vollzieht sich histo 
risch in FOI'm der Agrarreform, Es handelt sich um einen Prozess, der historisch 
zuerst in England in Gang gesetzt warden· ist, und der in allen entwickelten ka 
pitalistischen Landern vollendet worden ist. Die AgrarrefoI'J!I ist also die 
"Voraussetzung11 der kapitalistischen Entwicklung. Genauer formuliert: Die 
Agrarreform spiegelt ein gesellschaftHches Machtverhaltnis im Inneren einer 

· Gesellschaftsformation wider, das zur Auflosung der vorkap~talistischen Pro 
duktionsweisen und daher zur kapitalistischen Entwicklung fuhrt. 
Die Gesellschaftsformationen, in denen die Auflosun~ der vol."kapitalistischen 
Pr.oduktionsweisen vallendet worden ist, werden, wir im folgenden als "entwickel 
te kapitalistische Gesellschaftsformationen" hezeichnen. 
Wenn es sich hi.er um Gesellschaftsformationen mit unterschiedlichem Entwick 
lungsniveau handelt, dann ist das darauf zuriickzufiihren, dass der Prozess 
der Dur'chkapitalisierung und der AufJ.osung der nicht-kapitalistischen Pro 
duktionsweisen historisch zu unterschiedlichen Zeiten begonnen bzw. vollen 
det w:i.rd. 
Die Auflosung der vorkapitalistischen Produktionsweisen fiihrt im allgell\..einen 
nicht zur Herausbildung kapitalistischer Produktionsverhaltnisse auf dem Lan 
de. Vielmehr verlangt die erweiterte Reproduktion des industriellen Kapitals 
auf dem Lande die Entwicklung von Eigentumsverhaltnissen der einfachen Waren 
produktion ("unabhangige" Landwirte) bei gleichzeitiger Unterwerfung der Bau 
ern unter den Staat uud das l<reditsystem. Der Staat kann auf diese Weise die 
Preise der Waren des Agrarsektors auf einem niedrigen Niveau halten und die 
Bauenn dazu zwingen, einerseits ihr.e· Produktion zu dive?'sifizieren und an 
die Nachfrage anzupassen (z.B. durch "staatliche UnterstUtzung'.'), ander-sr- 
seits ihre Arbeitsproduktivitat standig zu steigern, um das histol"isch g~ 
gebene "Existenzminimum" zu sichern. Die dazu erforderlichen Produktionsmit 
tel erhalten die "unabhangigen" Bauern mittels staatlicher Kredite, wodUI'ch 
sie immer enger an die staatliche Agrarpolitik gefesselt werden. 
Niedrige Preise fiir die AE!I'arprodukte bedeuten niedrige Rep?'oduktionskosten 
der AI'beitskraft, Die Unterwerfung der "unabh1ingigen11 Bauern unter die staat 
liche Preis- und Kreditpolitik impliziert daher f\i?' das industrielle Kapi 
tal die "Oberwindung der Schranke der Rente", was sich auf die kapitalisti- 
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Die rangniedrigeren entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformationen 
weisen als Resultat vor allem der niedrigeren organischen Zusammensetzung 
des•Kapitals im allgemeinen hohere Profitraten auf. Im internationalen Rah- 

sche Entwicklung beschleuriigend auswirkt (Vergopoulos 1975). 
Die Landflucht der kleinen Grundbesitzer, ein Prozess, der in allen kapita 
listischen Gesellschaftsformationen stets die kapitalistische Entwicklung 
begleitet, hat daher auf dem Lande ke.ine Umwandlung d~ vorherrschenden Ei 
gentwnsformen zur Folge. 
Schon 1899, d.h. vor der Herausbildung des gegenwiirtigen Systems der Unter 
werfung der Landwirtschaft unter den industriellen Kapitalismus, hat Karl - 
Kautsky bemerkt: 
"Was hat der Kleinbetrieb (auf dem Lande, J.M.) den Vorteilen des Grossbe 
triebs entgegenzusetzen? Den grosseren Fleiss und die grossere Sorgsamkeit 
des Arbeiters, der fiir sich selbst schafft im Gegensatz zu dem Lohnarbeiter, 
und die Bediirfnislosigkeit des kleinen selbststandigen Landwirts, die selbst 
die des Landarbeiters noch ubersteigt" (Kaut sky 1972, S. 106). 
Er nennt diesen Zustand "Oberarbeit und Unterkonsumtion im Kleinbetrieb" und 
fiigt noch dazu: "Aber nicht nur sich selbst peitscht der Kleinbauer zur Ar 
beit, sondern auch seine Familie ( ••• )Erst in dem Masse, in dem aus der Ar 
beit fUr den Selbstgebrauch die Arbeit fiir den Markt entsteht, entwickelt 
sich die iibermassige Anspannung der Arbeitskraft11 (Kautsky 1972, S. 106). 
In den entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformationen existiert also 
nur eine Produktionsweise, die KPW, die mit der Form det> einfachen Warenpro 
duktion sowohl im Agrarsektor als auch in den stadtischen Sektoren koexistiert. 
Die einfache Warenproduktion ist keine Produktionsweis~, sondern eine Produk 
tionsfor_.!!!,: Sie bildet kein gesellschaftliches System der Ausbeutung bzw. der 
Aneignung von Mehrprodukt (£1oulantzas 1973). Gleichzeitig steht die einfa- 
che Warenproduktion in keinem antagonistischen Verhaltnis zur KP'I\'. Vielmehr 
bestimmt die Wachstumsrate der Arbeitsprodukt~vitat im }:apitalistischen Sek 
tor einer Gesellschaftsformation das Tempo der Auflosung bzw. der Bewahrung 
dieser Produktionsform. Die Landflucht als Resultat sowohl der Entwicklung 
der Arbeitsproduktivitat auf dem Lande als auch des Anwachsens des Einkommens 
in den nicht-agrarischen Sektoren· und die.Zerstorung des Kleinhandels als 
Resultat der Entwicklung des Supermarktes s ind die beiden charakteristischen 
Beispiele fiir die beschrankte "Abwehrfiihigkeit" der einfachen Warenproduk 
tion gegenuber der kapitalistischen Entwicklung. 
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men handelt es sich pier um die ungleicbmassige kapitalistische Entwicklung 
im Raum der entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformationen, anders 
gesagt, um den Prozess der nachholenden Entwicklung der schwacheren entwickel 
ten kapitalistischen Gesellschaftsformationen (S. dazu: Hurtienne 1981, 
Schweers 1983, Eikenberg 1983. Ober den Fall Italien s , Busch 1978, iiber 
Spanien Ochoa-Westenenk 198~, uber Gr>~echenland Teil III dieser Arbeit). 
In unserer Definition der entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsforma 
tionen wird das Primat der gesellscbaftlichen Verhaltnisse betont. Im Gegen 
satz dazu wahlt die burgerliche Okonomie ausschliesslich statistische, quanti 
tativ-beschreibende .3egriffe, wie z.B. Lander hohen, mittleren und niedrigen 
Einkommens. Jthnlich quantitativ-beschreibend ist der Begriff der "Schwellen 
lander". Er wird auf der Basis statistischer Daten gebildet (s. z.B. Menzel 
1985) und kann daher sehr unterschiedliche Lander einbeziehen. 
Dennoch ist dieser Begriff zutreffender als die Klassifizierung der Lander 
nach Einkommensniveaus, weil er auf den Prozess des "Obergangs" zur Gruppe 
der entwickelten Lander hinweist, Er verwischt aber die grundlegenden sozia 
len Unterschiede zwischen Landern, in denen die Auflosung der kapitalisti 
schen Produktionsweisen vo'LLendet worden ist (wie z s B, Spanien, Griechenland, 
Irland oder Italien) und Landern, in denen das Fortbestehen von vorkapitali 
st~schen Produktionsweisen zu einer regionalen neschrankung der kapitalis~i 
schen Entwicklung fUhrt (wie z.B. in Brasilien, s. Hurtienne 1981). 
Die Unterscbeidung zwischen den entwickelten kapitalistischen Gesellschafts 
formationen und denjenigen, in denen nicht-kapitalistische Produktionsweisen 
existieren, ermoglicht auch eine differenzierte Untersuchung der ''Entwick 
lungsfrage11: . Im Falle der entwickel ten kapi talistischen Formationen hangt 
die Entwicklung ausschliessl,i.c? von der inneren Dynamik des Kapitals und den 
"iiberdeterminierenden" Einflussen der "ausseren" Bestimmungen ab. Im Falle 
der Gesellschaftsformationen, die vorkapitalistische Produktionsweisen ein 
schliessen, ist die Entwicklurig auch en~scheidend von der Dynamik des Ein 
dringens. der KPW in den gesellschaftlichen Raum der nicht-kapitalistischen 
Produktionsweisen abh~gig. 
Hier entstehen ganz andere Klassen- und Machtverhaltnisse als in den ent 
wickelten kapitalistischen Formationen. Zu nennen slnd bier z.B. die Betei 
ligung von nicht-kapitalistischen Ausbeuterklassen (z.B. Latifundisten, Gross 
grundbesitze~) <ll)I Block an der Macht und die daraus resultierenden Staats 
formen und. Staatsfunktionen; die zeitliche Nicht-Entsprechung der gesell 
schaftlichen Instanzen im Prozess des 110berganges zum Kapitalismus11 ( s , dazu 
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Eikenberg 1983), die zur Herausbildung kapitalistischer Staatsformen tt:otz 
der erweiterte~ Reproduktion vorkapitalistischer Produktionsweisen auf der 
okonomischen Ebene fiihren kann. 
Mit Fragen solcher Ar>t werden wir uns im dritten Abschnitt dieser Ar>beit am 
Beispiel der friihen Phasen der kapitalistischen Entwicklung in Griechenland 
beschaftigen. An dieser Stelle wollen wir auf das Problem der 11ausseren" Se 
stimmungen der erweiterten Reproduktion des Kapitals ausfiihrlicher eingehen, 
da es sich um eine w:i.chtige Determinante de?' kapitalistischen Entwicklung in 
den entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformationen handelt. 
Die Existenz der einfachen Warenproduktion ist eine wichtige Form der "ausse 
r en" Bestimmung dez- kapitalistischen Entwicklung. Wie Busch (1978) mit Recht 
argumentiert" wird die im inteI'nationalen Vergleich hohere "Dynamfk" des Ka 
pi tals im r~ngniedrigeren entwickelten kapitalistischen Land (hohere allgemei~ 
ne Profitrate wegen der niedrigeren organischen Zusa11111ensetzung des Kapitals) 
von der Existenz eines breiteI'en Rawns d~· einfachen Ware~produktion verstarkt 
und zwar aus folgenden Griinden: 
a) Das hohere Auflosungstempo der einfachen Warenproduktion, ein Resultat der 
rascheren Durchkapitalisierung, bedeutet im allgemeinen eine grossere Reserve 
armee und daher einen hoheren Druck zur Herabsetzung des Preises der Ware 
Arbei t skraft. 
b) Der grossere Anteil der Lohnabhangigen an den Erwerbstatigen des hoher 
entwickelten Landes schiebt die tatsachliche Lohnquote in diesem Land star 
ker nach oben und wirkt daher vermindernd auf die Profitrate (tI'otz der ho 
heren Mehrwertrate). 
Die konkrete Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen der Kapitalakkumu 
lation in einer entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformation zeigt 
allerdings, dass die Formen und das Tempo der kapitalistischen Entwicklung 
nicht nur von den oben genannten, sondern von der Gesamtheit der den Klassen 
kampf und die internationalen Beziehungen betreffenden Bestimmungen deter 
miniert wird. Die Analyse von Busch (1978) fiir vier EG-Lander (Italien, 
Frankreich, Bundesrepublik Deutschland und Grossbritanien) in der Zeitspan 
ne 1952-1975 ist in dieser Beziehung sehr erhellend. 
Wir werden hier kurz zwei 11Extremfiille11 in bezug auf die Durchkapitalisierung 
betrachten, um die Rolle der Gesamtheit der "ausseren" Bestimmun~en fiir die 
Entwicklung der KPW klarzustellen: 
a) Grossbritanien, das schon nach dem Kriege als Model! des "r-e inen Kapitalis 
mus" fungiert, und 
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b) Italien mit dem ausgeweiteten !Timarsektor und dem grossen spezifischen 
Gewicht de!' einfachen Warenproduktion. 
1950 besitzt Grossbritanien mit 5,4 % den weltweit kleinsten Anteil der 
landwirtschaftlich Beschaftigten an der erwerbstatigen Bevolkerung. Im sel 
ben Jahr betragt dieser Anteil in den USA 12,2 %, in der BRD 24,8 %, in 
Frankreich 29,3 % und in Italien 42,8 %. Ftir die gesamte untersuchte Perio 
de weist Grossbritanien die niedrigsten Raten der kapitalistischen Entwick 
lung auf (ca. 3,5 % in den SOer und 60er Jahren, 1,7 % in der Zeitspanne 
1971-1975). Gleichzei~ig verliert Grossbritanien seine Fiihrungsposition als 
interonationaler Industrieproduzent: 
"Die BRD iiberfliigelte Grossbritanien als Industrieprod.uzent Ende der SOer 
Jahre, Japan Mitte der 60er Jahre und Frankreich zu Beginn dw 70er Jahre" 
(Busch 1978, 5, 120). 
Dieser rasche Verfall des britischen Kapitalismus auf der intBI'nationalen 
Ebene kann aben auf keinen Fall ais blesses Resultat der "Oberreife" der 
kapitalistischen Verohaltnisse betrachtet werden. Diesei" wird vielmehr von 
den 11ausseren" Bestimmungen stark beeinfluss_t: Sowonl von den Machtverhalt 
nissen im Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital (wachsende Klassenausein 
andersetzungen als Resultat der Starke der britischen Arbeiterbewegung) als 
auch von der internationalen Rolle, die Grossbritanien im Rahmen des west 
lichen imperialistischen Systems ohne Erfolg zu spielen verosucht.(Bestehen 
auf einer traditionellen Kolonialpolitik, irn internationalen Vergleich sehr 
hohe Militarausgaben, Oberbewertung des Pfund Sterlings, um seine Rolle als 
Reserve- und Handelswahrung zu behalten). 
Auf der anderen Seite bedeutet die relativ niedrige organische Zusammenset 
zung des italienischen Kapitals nicht, dass die '~achstumsraten des italieni 
schen Kapitalismus stets an dero.Spitze der vier Lander stehen. 
Die italienischen Wachstumsraten ubertreffen trotz der niedrigeren organi 
schen Zusammensetzung des Kapitals die Wachstumsraten der anderen drei Lan 
dero nur wahrend der Zeitspanne 1961-1970. Wahrend der anderen untersuchten 
Period.en nehmen die italienischen Wachstumsraten nur die zweite Posi~ion 
ein, und zwar in der Periode 1952-1960 hinter den deutschen und in der Perio 
de 1971-1974 hinter den franzosischen Wachsturnsraten (Busch 1978, s, 94-134). 
Als wichtige 11aussere11 Bestimmungen, die die Wachstumsraten beeinflussen, 
sind fiir den Fall Italiens nicht nur die Entwicklung der Klassenkampfkonjunk 
tur, sondern auch das Nord-Sud-G~alle zu nennen. 
Es ist also offenbar1 dass die Konzeption von der "Artikulation der verschie- 
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dung" des kapitalistischen Sektors mit der einfachen Warenproduktion, 
Als eine allgemeine Schlussfolgerung unserer hisherigen theoretischen Ober 
legungen kann hier die These gelten, dass die kapitalistische Entwicklung vor 
allem. als ein Resultat des Klassenkampfs verstanden werden muss. 
Der marxistische Begriff, der sowohl das Kapitalverhaltnis selbst als auch 
die "ausseren" Bestimmungen einbezieht, ist de?' Begriff des .Gesamtarbef ters, 
Aus den obengenannten Griinden ist dieser Begriff fur die Untersuchung der 
kapitalistischen Entwicklung ausschlaggebend: Der Begriff des Gesamtarbeiters 
verweist sowohl auf die konkreten Formen der Unterwerfung der Arbeit unter 

. das Kapital als auch auf die konkreten Formen des Klassenkampfs, Er schliesst 
viele Begriffe geringerer Reichweite ein, wie die gesamtgesellschaftliche 
Subsumtion unter das Kapital (Durchsetzung des Lohnverhaltnisses bzw. Fort 
bestehen von okonomischen, politischen, kulturellen oder ethischen Verhalt 
nissen, die das Lohnverhaltnis ausschliessen), die Produktivitat der Arbeit 
(als Resultat der Faliigkeit der Arbeit, 4ie Produkt:ionsmittel im kapitali 
stischen Produktionsprozess mehr oder weniger produkti.v einzusetzen), das 
Klassenbewusst!Jein oder auch die gewerkschaftliche Organisation der Arbei 
terklasse. 
Die Frage nach der Moglichkeit der kapitalistischen Entwicklung kann also 
als Frage nach der Moglichkeit der Konstituierung eines den kapitalistischen 
Verhaltnissen entsprechenden Gesamtarbeiters gestellt werden. Dieser Begriff 
kann fiir die Untersuchung sowohl einer entwickelten kapitalistischen a1s· 

denen Produktionsweisen und -formen", die von .vielen Autoren38 als Erkla 
rungsschema fur die Frage der kapitalistischen Entwicklung vorgeschlagen 
wi.rd, nur im F.alle des Fortbestehens von nicht-kapitalistischen Produktions 
weisen (Sklaverei, Feudalverhaltnisse, asiatische PW etc.) von Bedeutung ist. 
Das Fortbestehen nicht-kapitalistischer Produktionsweisen kann die Beschran 
kung des gesellschaftlichen Raums der erweiterten Reproduktion des Kapitals 
erklaren. 
Im Falle der entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformation kann der 
Artikulationsansatz nur wenig erklaren. Hier_bestehen keine nicht-kapitali 
stischen Produktionsverhal.tnisse, keine Ausbeuterklassen neben der Bourg~oi 
sie fort. Ein grosserer Raum der einfachen Warenproduktion beeinflusst: zwar 
die organische Zusammensetzung des.Kapitals und· erzeugt eine hohere allgemei 
ne Profitrate, der wesentliche Aspekt ist aber im Falle rangniedereI' Lander 
die geringere organiScl\e···zusci.nimensetzung des Kapitals bzw. die niedrigeI'~ 
Produktivkraft der Arbeit im kapitalistischen Sektor und nicht die "Verbin- 

·')IQ.·~ 
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7,3 GesellschaftsfoI'l!lation und internationale Verhaltnisse 
Im vorigen l<apitel haben_wir gesehen, dass die "traditionel.len" und die neo 
marxistischen Theorien die internationalen kapitalistischen Verilciltnisse als 
Abhangigkeitsverhaltnisse der unterentwickelten von den entwickelten Gesell 
schaftsfoI'11lationen betrachten. 
So schreibt z.B. Popov: 
uA special type of development of the countries dependent on imperialism is . 
characteristic of the international capitalist division of labour within the. 
framework of.the world capitalist system. The dependence created by colonia 
lism is still manifested in all the key spheres of the developing countries' 
economic life. This interdependence is based on relations of inel!\1ity, sub 
ordination and cppr-ess Ion" (Popov 1984, S. 119). 
Ahnlich heisst es bei Abalkin et alii: 
"In this way, the world capitalist system produced two interrelated groups 
of countries: the economically developed and the economically rietarded coun 
tries, the world capitalist 'town' and the world capitalist 'village'. The 
gap between them tends increasingl.y to widen because a sizeable part of the 

.wealth created in the economically retarded countries flows into the deve- 

auch einer unterentwickelten kapitalistischen GesellschaftsfOI'mation ver 
wendet werden. · 
Mit dem Begriff des Gesamtarbeiters wird. die kapitalistische Entwicklung als 
ein gesellschaftlicher PJ:lozess verstanden~9Dagegen vertuschen alle·Theorien, 
die das PJ:loblem der Unterentwi.cklung als eine Frage der Technik oder der 
Technologie darstellen, die tatsachlichen Herrschaftsverhaltnisse: 
EineI"seits wird mehnnals in der Literatur dargestellt (s. Ioakimoglou 1983), 
dass die Verwendung derselben Arbeitsmittel bzw. -methoden in verschiedenen 
Landern nicht zur Durchsetzung der gleichen Arbeitsproduktivitat fuhrit, und 
zwar wegen der unterschiedlichen "Flihigkeiten" des Gesamtarbeiters in den 
einzelnen Landern. 
Andererseits hangt auch die Moglichkeit der Durchsetzung einer fortgeschrit 
tenen Technik im PJ:loduktionspriozess bauptsachlich von den gesamtgesellschaft 
lichen Verhiltnissen, d s h , von der Moglichkeit der Konstituierung des Gesamt 
arbeiters ab. 
Die kapitalistische Entwicklung bzw. Unterentwicklung kann deshalb nur auf 
der G?'Undiage der Aner.kennung des PI'imats des Klassenkampfs wissenschaftlich 
untersucht werden. 
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Es handelt sich um eine Konzeption, die n~r wenig rnit den Kategorien der 
Marxschen Kritik deI' politischen Okonomie zu tun hat und die nur im Rahmen 
eines Weltkapitalismusansatzes fomuliert werden kann. Wie ein Theoretiker der 
Abhangigkeit, A. CoI'doba, behauptet, sind die innergesellschaftlichen Ver 
haltnisse "n Iotrt s anderes als der Reflex unzahliger 'exogener' Faktoren - 
die allerdings wiederurn endogen sind im kapitalistischen Helt~ystem, von 
dem unsere Gesellschaften nur ein Tei! bilden" (Cordoba 1973, S. 13). 
Es ist hier zu beachten, dass die Definition der Abh~ngigkeit seitens der 
Theoretiker des Weltkapitalismus'' (d~r "Neo-marXisten") mit der Definition 
durch die traditionellen (sowjetischen) ·Marxisten zusammenfallt. So schreibt 
Th. dos Santos: 11Unter Abhangigkeit VeI'stehen wir eine Situation, in der die 
Wirtschaft bestinmter Lander bedingt ist durch die Entwicklung und Expansion 
der Wirtschaft eines andenen Landes, der sie unterworfen ist11 {dos ·santos, 
in Senghaas - Hrsg. - 1978, S, 2~3). 
Wir werden uns bier mit dieser 11Verkehrung11 der sozialen Verhaltnisse nicht 
weiter beschaftigen. Uns interessiert vielmehr eine andere Definition der 
Abhangigkeit. forllRlliert·von Poulantzas (1975), bei der versucht wird, an 
dem Primat der Klassenverhaltnisse festzuhalten: 
11Eine Gesellschaftsformation ist beherrscht und abhangig, wenn die Gliede 
rung ihrer eigenen okonomischen~ politischen und ideologischen Struktur kon 
stitutive und asymetrische Beziehungen mit einer oder mehreren Gesellschafts 
formationen ausdrilckt, die in Bezug auf erstere eine Machtposition innehaben. 
Die Organisierung der Klassenverhaltnisse und der Staatsapparate in der ab- 

loped capitalist countr-Ies" (Abalkin et alii 1983, S. 399), 
·Und das Institut fur Weltwirtschaft der UdSSR formuliert: 

11Das imperialistische Joch deformierte und verzogerte den PI>ozess der kapi 
talistischen Entwicklung der kolonialen und abhiing Igen Lander ( ••• ) Del' 
gI'osskapitalistische. Wirtschaftssektor entwi_ckelte sich im Intere_sse deI' 
KolonialJllachte, ohne Riicksichtnahme auf die ErfordeI'nisse der EntHicklung·s 
lander selbst11 (Institut fiir Weltwirtschaft ( .•• ) UdSSR 1972, S. 703). 
Dies~ Konzeption deI' Abhangigkeit misst das Primat der gesellschaftlichen 
Entwicklung den internationalen Verhaltnissen bei, d.h. sie vertuscht die 
tatsachlichen Herrschaftsverhaltnisse und Klassenauseinandersetzungen: 
"It was foreign capital that determined the main features of the local 
botn:'geoisie, which was assigned a dependent and ancillary role in the natio 
nal economy, befog virtually kept out of industrial production" (Popov 1984, 
s. 118). 
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hangigen und beherrschten Gesellschaftsformation-reproduziert in sich die 
Struktur des Herrschaftsverhaltnisses und drilckt so auf spezifische Weise 
die Herrschaftsformen aus, die die Klasse (oder die Klassen) an der Macht in 
der (oder den) herrschenden Gesellschaftsformation(en) charakterisieren. 
Dieser Herrschaft entsprechen zugleich mittelbare (durch die Stellung der 
beherrschten Formation innerhalb der imperialistischen Kette) und unmittel 
bare (durch die Direktinvestitionen) Ausbeutungsformen der Volksmassen in 
den beherrschten Formationen: Einer Ausbeutung, die sich mit der verbindet, 
der sie durch ihre eigenen herrschenden.Klassen unterliegen. Jede Phase des 
Imperialismus ist dur~h unterschiedliche Forman der Verwirklichung die~er 
Herrschaft und Abhangigkeit gekennzeichnet11 (Poulantzas 1975, S, ~o). 
Trotz ihrer grosseren Diff~renzierung in bez~g auf die Frage der Machtver 
haltnisse gegenuber der traditionellen Definition der Abhangigkeit weist 
daese Definition von Poulantzas zwei wichtige Obereinstimmungen mit der tra 
ditionellen auf: 
a) Die Abhangigkeit wird als eine Beziehung zwischen Gesellschaftsformationen 
verstanden. 
b) Die abhangigen Gesellscha~sformationen decken sich im allgemeinen mit den 
unterentwi.ckelten kapitalistischen Landern bzw. rnit den Schwellenlandern. 
Diese beiden Thesen scheinen mir ausserst problem~tisch: Die Beziehungen zwi 
schen den entwickelten kapitalistischen Landern und vielen unterentwic~elten 
Landern der Dritten Welt haben nach dem II. Weltkrieg sehr viel an Bedeutung 
verloren .. Diese Beziehungen sind bei rnanchen unterentwickelten Landern wirk 
lich marg1.nal. Warum ist z.B. die Abhangigkeit Bangladeschs von den USA u~d 
den anderen imperialistischen Landern grosser als die Abhangigkeit z.B. 3el 
giens vom US~Kapital (bedeutende US-Direktinvestitionen in Belgien) oder vom 
US-Staat (NATO-Zugehorigkeit Belgiens)? Wenn es sich um Bundnisse zwl.schen 
den heITschenden Klassen der verschiedenen Gesellschaftsformationen handelt, 
die im Falle der abhangigen Lander die Form einer Unterordnung unter die im 
perialistischen Lander annehmen,wie ist es dann Argentinien moglich, den 
Falkland-Krieg gegen Grossbritanien-zu ~hren? Man konnte sehr viele solcher 
Fragen stellen, die auf die theoretische Inkonsistenz des Abhangigkeitskon 
zepts hinweisen. Meines Erachtens kann die Internationalisierung der kapita 
listischen Verhaltnisse nicht nur als Beziehung zwischen Gesellschaftsforma 
tionen betrachtet werden. Es handelt sich vielmehr um ein Netz vor allem oko 
nomischer Verhaltnisse, die ihre eigenen Gesetzmassigkeiten besitzen (inter 
nationale Handelsbeziehungen und Konstituierung des Weltmarkts, Weltmarkt- 
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7,4 Ober die gege~wartige FoI'ITI der imoerialistischen Kette 
Eine wissenschaftliche Analyse der imperialistischen Kette setzt die Unter 
suchung des gesellschaftlichen Charakters und der internatioilalen Rolle der 
UdSSR und der osteuronaischen Gesellschaftsformation voraus, eine Aufgabe, 
d5 e im Rahrnen dieser Arbeh nicht durch,11;efiihrt werden kann , ~·1ir werden daher. 

Gemass der bestimmten okonom:i.schen und .J?olitisch-strategischen Position _je 
des Landes in der imperialistischen Kette werden Landergruppen geformt, deren 
herrschende Klassen konvergierende internationale Rollen spielen bzw. durch 
konvergierende internationale Interessen verbunden sind. Es entstehen daher 
korikrete Trennungs- bzw. Demarkationslinien im Rahmen der imperialistischen 
!(ette zwischen den imperialistischen Landern und den Gesellschaftsformationen, 
die in den internationalen Verhaltnissen eine untergeordnete Rolle spielen. 
In diesem Rahmen entstehen vielfaltige Interdependenzen bzw. Hegemoniebezie 
hungen zwisc_hen den verschiedenen Formationen. Es handelt sich aber immer um. 
dynamische Prozesse, die radikalen ~nderungen unterworfen sein konnen, als 
Resultat entweder einer entsprechenden Veranderung der internen Klassenver 
haltnisse einer Gesellschaftsformation (z.B. nachholende kapitalistische Ent 
wicklt,mg) oder einer V·eranderunr der internationalen Verhaltnisse (z.F.!. Krieg). 
Seit dem II. Weltkrieg nimmt die Einbettun~ einer Gesellschaftsformation in 
die internationalen Verhaltnisse nur ausnahmsweise die Form einer direkten 
Beherrschunr- durch eine andere (oder mehrere) Gesellschaftsformation(en) an. 

bewegung des Kapitals und ModiEkation des Wertgesetzes, s , Kapitel 6). 
Die verschiedenen Gesellschaftsformationen werden in dieses Netz internatio 
naler Verhaltnisse eingegliedert und bilden daher en~ere oder lockere Be 
ziehungen mit besti!IU!lten anderen Gesellschaftsformationen~ 
Die Herausbildung Von internationalen okonomischen, aber auch politischen 
Institutionen wird immer auf der Basis objektiver okonomischer Verhaltnisse 
herausgebildet. Die internationalen okonomischen Verhaltnisse bilden auch 
die Matrix der politisch-stratep.ischen Antagonismen und Einflusssparen. Im 
perialistische Politik, die in weit vom "nationalen Raum" entfernten Gebieten 
geiibt wird, basiert ill1ller auf der Internationalisierung des Kapitals. 
Der innere Akkurnulationsprozess des Kapitals, d.h. die Dy~amik der gesamtge 
sellschaftlichen Reproduktion der kapitalistischen Verhaltnisse im Inneren 
einer Formation, bestinmit die Einbettung dieser Formation in die Gesamtheit 
der internationalen Verhaltnisse, d , h •. ihre Position in der imperialist:ischen 
Kette. 
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die osteuropa:i.schen Lander aus unserer Analyse ausklarrunern, wodurch die GenRu 
igkeit unserer Schlussfolgerungen in bezug auf die irnperialistische Kette be 
schr.ankt ist. Dennoch erlaubt die spezifische internationale Isolierung der 
"real-sozialistischen11 ·Lander eine getrennte Darstellung der "kap i talisti 
schen Welt". Notwendigerweise wird sie aber schematisch und kurz sein. Sie 
wird also eher den Charakter einer provisorischen Arhei tsskizze und nicht 
einer genauen Analyse haben. 
Innerhalb der imperialistischen Kette existieren vor allem zwei unterschied 
liche Gruppierungen von Gesellschaftsformationen: Die entwickelten kapitali. 
stischen Gesellschaftsformationen, jn denen die Auflosung der vorkapitalisti 
schen Produktionsweisen vollendet worden ist (es existiert nur noch d:i.e Y..PW 

und die ~~ der einfachen Warenprcxiuktion), und d Ie unterentwickelten bzw. 
nicht-en~wickelten.kapitalistischen Gesellschaftsformationen, die durch die 
erweiterte Reproduktion nicht-kapitalistischer Prcxiuktionsweisen charakteri 
siert sind, 
Die entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformationen weisen die stark 
ste Integration in das internationale System auf. Sie konzentrieren mehr als 
2/3 des internationalen Handels und der Direktinvestitionen auf sich. Die 
Dynamik der Export-Branchen aller entwickelten kapitalistischen Gesellschafts 
formationen und die Gesetzmassigkeiten deI' We;Ltmarkthewegung des Kapitals ver 
ursachen in der Aufschwungsf'hase nach dem II. Weltkrieg die Liberal:i.sierung 
des international~n Handels. Die entwickelten kapitalistischen Gesellschafts 
formationen .bilden die Statte der Durchsetzung der modifizierten ;·/irkungs 
weise des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt (s. Kapitel 6). 
Die erweiterte Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals· jeder ent 
wickelten kapitalistischen Formation basiert also im wesentlichen auf der 
Internationalisierung des Kapitais. Anders ausgedruckt: Die internationalen 
Verhaltnisse fordern in den entwickelten kap1talistischen Gesellschaftsfor 
mationen den Prozess der Kapitalakkumulation (s. z.B. Hirsch 1977). 
Die starke Integration der entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsforma 
tionen in das internationale System und die daraus resultierende enge Ver 
flechtung und Interdependenz dieser Lander fiihrt zur Herausbildung von In 
stitutionen der internationalen nzusammenarbeit11 bzw. Integration (OECD, 
EWG, EFTA etc,). Der Integrationsprozess im Rahmen des europaischen 11Gemein 
samen Markts11 ergibt sich in erster Linie aus dem Streben der fiihrenden In 
dustriel.ander Westeuropas, den Pr~uktions- und Prcxiuktivi tatsvorsprung der 
USA einzuebnen.(Busch 1978). 
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Unter den entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformationen nehmen ei 
nige Lander eine fiihrende Rolle als Industrieproduzenten, Waren- und Kapital 
expce teur-e ein. Diese fiihrenden Lander der entwickelten kapitalistischen 
Welt sind die USA, die BRD, Japan, Frankreich und Grossbritanien, Diese Lan 
der sind heute die Fuhrungskrafte imperialistischer Politik. 
Trotz der Existenz mehrerer fiihrender Industriemachte entwickelt sich nach 
·dem II. WeltkI'ieg die westliche Welt unter der Hegemonie der USA. Diese He 
gemonie betrifft sowohl die okonomische (Industrieproduktion, Waren- und 
Kapitalexport) als auch die militarisch-strategische Ebene. 
Die enge VeI'flechtung der entwickelten kapitalistischen GesellschaftsfoI'!Da 
tionen unter der Hegemonie der USA eineI'seits und die Konstituierung der zwei 
militar>isch-strategischen Blocke NATO und WarschaueI' Pakt andererseits fuhrt 
zu eineI' Vereinheitlichung der politisch-stI'ategischen Zielsetzungen und In 
teressen deI' entwickelten kapitalistischen Formationen: Trotz der Verschar> 
fung der inneI'imperialistischen WideI'sp~~he kann man von einer einheitlichen 
westlichen imperialistischen Strategie sprechen. 
Die raschere Entwicklung des europaischen und des japanischen Kapitalismus 
nach dem II. Weltkrieg unterminiert die okonomische Hegemonie der USA. Dennoch 
besteht diese Hegemonie deI' USA foI't: Bis heute nehmen sie unter den kapi 
talistischen Industrieliindern die fu'hrenae Position als Industrieproduzent 
und Kapitalexportelll:' ein. 
Daruber hinaus scheint die "Oberakkumulationskrise seit 1974/75 die "nachho 
lende Entwicklung" Eunopas zu bremsen, wodurch die US-amerikanische okono 
mische Hegemonie gefestigt wiro (s. KyPrianidis 1986). 
Die unterentwickelten bzw. nicht-entwickelten kapitalistischen Gesellschafts 
formationen weisen eine geringere Integration in das internationale System 
auf. Die bestehenden Unterschiede in den gesellschaftlichen Verhaltnissen 
der betreffenden Lander lasst es sinnvoll erscheinen, diese als zwei unter 
schiedliche Landersubgruppen in deI' imperialistischen Kette zu betrachten. 
Eine maI'ginale Rolle im internationalen System spielen die Lander, deren 
okonomische Struktur uberwiegend von nicht-kapitalistischen Produkti~nswei 
sen beher>rscht wiro (das ist in bestimmten afrikanischen Staaten der Fall). 
Der Kolonialismus hat die kapitalistischen Verhaltnisse nUI' in dem Masse 
gefOrdert, wie er einen einheitlichen Staat (bzw. Staatsapparat) kapitali 
stischen Typs in diesen Gesellschaften etabliert hat. Dieser Staat ve~sucht 
nach det' Entkolonisierung trotz d er- Stammesunterschiede eine "nationale" 
Einheit zu konstituieren. Hier handelt es sich um einen typischen Fall der 
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11Nicht-Entsprechung11 zwischen den gesellschaftlichen Ebenen einer Gesell 
schaftsfoI'lllation: Ein "fortgeschrittener11 Staat wird vorkapitalistischen Ver 
haltnissen aufgesetzt. Diese spezifische Form der Verbindung der gesellschaft 
lichen Ebenen erklart auch die Tatsache, dass alle Versuche, die KPW zu ent 
wickeln, den Staatsapparat zum Ausgangspunkt hahen: Sie nehmen haufig die 
Form eines Coup d' Etat an, der ein "revolutionares11 

11sozialistisches11 oder 
sogar "kommunistisches11 Regime etabliert. Der 11revolutionare11 Mantel des 
Staatsstreiches ermoglicht eine griindliche Isolierung des unterentwickelten 
Landes vom internationalen System, die Voraussetzung fiir eine eventuelle ka 
pitalistische bzw. staatskapitalistische Entwicklung _ist39a. Wegen der extrem 
niedrigen Prioduktivkraft der Arbeit ist es bei einer Aufrechterhaltung der 
Weltmarktintegration ,nicht rentabel, im Lande selbst Industrieprodukte zu 
erzeugen. 
Der inlandischen Okonomie bleibt dann nur die Prioduktion traditioneller agra 
rischer Priodukte bzw. Rohstoffe. Die 11?'evolutionare" Isolierung kann dagegen 
eine gewaltsame Expropriation der traditionellen ?roduzenten bzw. Oligarchien 
auf dem Lande durchsetzen und moglicherweise den Prozess der Durchkapitali 
slerung vorantreiben. Die Boungeod s Ie Kann in diesen unterentwickelten Lan 
dern vor allem als Staatsbourgeoisie existieren und auch ihre okonomische 
Herrschaft nur mittels des Staatsapparates festigen. 
Ganz anders sind die Klassenverhaltnisse in den Gesellschaften, ~n denen ei 
ne gewisse Durchkapitalis.ierung vorangetrieben worden ist und der kapitali 
stische Sektor seinen eigenen gesellschaftlichen Raum konstituiert hat (das 
ist z.B. in den Gesellschaftsformationen Lateinamer>ikas der Fall). In diesen 
Gesellschaften ist nicht nur die ka~italistisc~e Vorherrschaft im gesamtge 
sellschaftlich~n Raum (Okonomie, Staat, Ideologie) trotz der erweiterten Re 
produktion von nicht-kapitalistischen Produktionsweisen gesidhert, sondern es 
besteht auch eine viel bedeutendere Einbettung dieser Lander in die interna 
tionalen Wirtschaftsbeziehungen. 
Die kapitalistische Entwicklung dieser Lander und die Veranderung ihrer Posi 
tion in der imperialistischen Kette hangt sowohl von der Hoglichkeit der Kon 
stituierung eines produktiven Gesamtarbeiters als auch von der Verdrangung 
der vorkapitalistischen Prcduktionsweisen ah. Thomas Hur:tienne (1981) ·stellt 
dies fiir den Fall Brasilien dell': 
"Wichtig fiir das Vers~andnis dieser dynamischen kapitalistischen Entwicklung 
in der Hauptexportregion Brasiliens ist natiirlich die simple Tatsache, dass 
die Sao Paulo - Region weitgehend eine Einwanderungsregion war; fast alle 
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. Unternehmer; Handwerker, Handler und 90 % der Industriearbeiter waren Ein 
wanderer (zu 80 % Italien'er), die Sao Paulo mit ihrem importierten kncv how 
schnell zu einem Klein.!!forditalien :nachten ( .•• ) Henn die Kaffeebourgeoisie 
Sao Paulos vor 1930 wirklich - wie Senghaas und ein~ge brasilianische·Auto- 
ren rneinen - Uber die absolute Hegemonie im Staatsapparat und in der brasi 
lianischen Gesellschaft verfugt hatte ware die Dynamik der Kapitalakkumula 
tion sicherlich n~cht regional heschrankt geblieben. Angesichts der Festigkeit 
der regionalen Sozialstrukturen, der fehlenden interTegionalen Infrastruktur 
und der bedeutenden politischen und militarischen Macht der traditionellen 
Ap,raroligarchien (die hohen Militars kamen aus dem Siiden und aus Minas Ge 
rais), musste sich die Kaffeebourgeoisie Sao Paulos auf das konfliktive Bund 
nis mit diesen Klassen auf buridesstaatlicher Ehene einlassen, urn ihren wirt 
schaftspolitischen Interessen auch in der nationalen Aussenwirtschaftspoli- 
tik Geltung zu verschaffen, Das fur die gesamtbrasilianische Entwicklung ver 
heerende Resultat dieses Klassenkompromis~es war die relativ dauernafte Dlockie 
rung d en urspriinglichen Akkumulati.on ausserhalb de?' Sao Paule - Region und 
var allem im.HinteI'land der Regionalokonomien. 
Die Hauptursache der I'egionalen Unterentwicklung war daher m.r. nicht - wie 
Senghaas und Frank meinen - der zu hohe, sondern eher der zu niedrige Grad 
der 'internen Kolonisation1 durch die dominante Sao Paulo Industrie11 (HUI' 
tienne, 1981, S. 126-127), 
Die relativ unterentwickelte Produktivkraft der Arheit in den Landern dieser 
Gruppe verlangt vorubergehend eine Beschrankung deI' Weltmarktintegration mit 
tels einer "ImpoI'tsubstitutionspolitik" ( s , auch Hlrsch 1977, S. lS-23), die 
spater von einer weltmarktorientierten Industrial:i.sierungspolitik abgelost 
wird (vergl. die "ostasiatischen SchwellenUinder", s , Menzel 1985), 
Unsere bisherigen Oberlegungen machen deutlich, dass der Abhangigkeitsansatz 
nUI' wenig ZUI' wissenschaftlichen Untersuchung deI' irnperialistischen Kette 
beitragen kann: In seiner verbreitetsten Form stellt er die Klassenverhaltnis 
se als blossen Reflex der internationalen Verhaltnisse dar. 
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Der griechiscfie KaP.ilalismus: 
Expansionismus und nachholende Entwicklung 

ABSCHNITT Ill 



8.1 Einleit~n_g_ 
Der neugriechiscbe Staat wird offiziell 1830 auf der Basis des "Londoner- Ver 
trages11 dcr drei "Grossmachte11 - Frankreich, r::ngland und Russland - sowie 
des "Kalender-Kiosk11-Vertrages (1832) zwischen den drei Machten und der Tfu. 
kei gegniinde't . Die Vertrage von 1830 und 1832 sind das Resu.Lt at der siegrei 
chen Revolution der Griechen in den Jahren 1821-1827 gegen die tiirkische 
Herrschaft. Das Territorium des ~rsten neugriechischen Staates umfasst ca. 1/3 
des heutigen griechischen nationalen TeITitoriums, d.h. die Gebiete von ?elo 
ponnes, Sterea Hellas (Mittelgriechenland), Euboa, ein Tell von Magnesia und 
die Zykladen-Inseln. 
Das Verstandnis sowohl der sozialen Prozesse, die zur Revolution van 1821 
fuhren, als auch der Klassenverhaltnisse, die im Rahmen des neugriechischen 
Staat~s konsolidiert werden, ist von sehr grosser Bedeutung filr die Unter 
suchung der kapitalistischen Entwicklung Griechenlands. Die' trad:i.tionellen 
linken Historiker betrachten die Revolution van 1821 als eine "unvollkommene 
Revolution11, weil sie die Etablierung einer Monarchie im befreiten Griechen 
land fur das Resuitat eines Kompromi sses der revolutionaren Bour-geof s Ie mi t 
der 1andlichen (bzw. ;.eudalen) Oligarch~e halten (Kordatos 1972, Svoronos 
1976, 1982). Eine neuere Interpretation, die die Abwesenheit von Feudalver 
haltnissen und Grossgrundbesitz im befreiten .17-t'iechischen Territorium fest 
stellt, versucht dagegen, die kapitalistische Entwicklung Griechenlands auf 
der Basis des Heltkapitalismusansatzes zu interpretieren. Die 11Abhangigkeit11 

des neup;riechischen Staates von "den Kriiften des kapitalistischen Zentrums 
determiniert seit eineinhalb Jahrhunderten den Prozess seiner politischen, 

. 40 sozialen und 8konomischen Entwicklung11 (s. Tsoukalas 1977, S. 15) • 
Da die Frage des sozialen Charakters der griechischen Revolution von 1821 
und des ersten neugriechischen Staates eine zentrale rosition in der· Dis 
kussion uber die kapi talistische Entwicklung Griechenlands einnimmt, werden 
wir versuchen, den ?rozess der Konstituierung des neugr:l.echischen Staates 
auf der Basis der im I. und II. Abschnitt dieser Arbeit entwickelten The 
sen zu analysieren. Unsere wichtigste Schlussfolgerung lautet dabei: 

Die national-bUrgerliche Revolution und die Konstituierung 
des neugriechischen kapitalistischen Staates 
(Von der asiatischen Produktionswelse zum Kapitalismus) 

KAP ITEL 8. 
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B. 2 Osmanisches Reich und asiatiscbe Produktionsweise 
Die tiirki"sch-osmanische Eroberung byzantiniscber Gebiete, die von einer grie 
chischsprachigen christlich-orthodoxen Bevolkerung bewohnt werden, fangt 
1301 an. Das symbolische.Datum fiir die osma~ische Eroberung Byzanz' ist aher 
1~53 (Eroberung von Konstantinopel), obwohl seit dem 13. Jahrhundert kein 
einheitliches byzantinisches Reich mehr existiert. 1715 vollenden die Tur 
ken~ie Eroberung griechischsprachiger Gebiete. 
Die ·voI'herrschende Form der sozialen Verhaltnisse im Osmanischen Reich ist 
die asiatische Produktion,,;weise. Ifie alle vorkapitalistischen Produktions 
weisen basierit die asiatische Produktionsweise auf folgenden Elementen: 
a) Das Land ist im Eigentum der herrschenden Klasse. 
b) Die ausgebeutete Klasse hat ein·Besitzrecht an diesem Lande. 
Das Charakteristische der asiat5.schen ?roduktionsweise ist, dass sowohl die 
Eigentumsverhaltnisse als auch die Besitzverhaltnisse auf kollektiver Basis 
organisiert sind. Es fehlen also alle Formen sowohl des Privateir.entums 
als auch des ?rivatbesitzes. 
Marx schreibt iiber die asiatische Produktionsweise: "Jeder Einzelne verhalt 
sich nur als Glied, als member dieses Gemeinwesens~ als Eigentiimer oder Be 
sitzer. Die wirkliche Aneignung durch den Prozess der Arbeit geschieht unter 
diesen Voraussetzungen, die selbst nicht Produkt der Arbeit sind, sondern 
als ihre natiirlichen oder gottlichen Voraussetzungen erscheinen. Diese Form, 
wo dassell>e Grundverhaltnis zugrunde liegt, kann sich selbst sehr verschie 
den realisieren. Z.B. es widerspricht ihr durchaus nicht, dass, wie in den 
meisten asiatischen Grundformen, die zusarnmenfassende Einneit, die uber al 
len diesen kleinen Gemeinwesen steht, als deI' hohere Eigentiimer oder- als der 

Die griechische national-hiirgerliche Revolutionist Resultat der Auflosung· 
der asiatischen i'roduktionsweise (5.m Osmanischen Reich) und der Herausbil 
dung bzw. der Vorherrschaft der kapitalisti.schen Produktionsueise. Die r.nt 
stehung bz~. ~orherrschaft ~iirge:lich~.r Verhaltnisse nimmt von Anfang an 
eine nationale ideologische ~orm an. Okonomisch bedeutet der Aufstie~ des 
griechischen ~iirgertums die Vorherrschaft des Handelskapitals uber die der 
asiatiscoen Produktionsweise entsprechenden agrar{schen Gerneinden bzw. die 
Herausbildung von Handels-, Reeder- und Manu:e-akturp:emeinden. Diese okonomi. 
sche Vorherrschaft des Handels- bzw. Manufakturkapital~ geht mit dem politi 
scnen Prozess der Auflosung der "asiatischen11 Gemeinde einher, der Hand in 
Hand mit der Errichtung privater Eigentumsverhaltnisse verlauft. 
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einzige Eigentiimer erscheint, die wirklichen Gemeinden daher nur als erb 
liche Besitzer. Da die Einheit der wirkliche Elgentiimer ist und die wirkli~ 
che Voraussetzung des gemeinschaftlichen Eigentums - so kann diese selbst 
als ein Besondres Uber den viefen wirklichen besondren Gemeinwesen erschei 
nen~ wo der Einzelne dann.in fact eigentumslos ist, oder das·Eigentum.(, •. ) 
fUr ihn vermittelt erscheint durch das Ablassen der Gesamteinheit - die im 

Despoten realisiert ist ais dem Vater der vielen Gemeinwesen - an den Ein 
zelnen durch die Vermittlung der besondren Gemeinde. Das.Surplusprodukt - 
das iibrigens legal bestimmt wird infolge der wirklichen Aneig~ung durch Ar 
beit - gehort damit von selbst dieser hochsten Einheit. Mitten im orienta 
lischen Despotismus und der EigentumslosigKeit, die juristisch in ihm zu 
existieren.s~heint, existiert daher als Grundlage dieses Stamm- oder Gemein 
deeigentums, erzeugt meist <lurch eine Kombination von Manifaktur und Agri 
kultur innerhalb der kleinen Gemeinde, die so durchaus self-sustaining wird 
und alle Bedingungen der Reproduktion und Hehrproduktion in sich selbst ent 
halt. Ein Teil ihrer Surplusarbeit gehart der hoheren Gemeinschaft, die zu 
letzt als Person existiert, und diese Surplusarbeit macht sich geltend so 
wohl im Tribut etc., wie in gemeinsamen Arbeiten zur Verherrlichung der Ein 
heit, teils des wirklichen Despoten, teils des gedachten Stammwesens, des 
Gottes ( .•• ) Danach dann entweder mehr despotische oder demokratische Form 
dieses Gemeinwesens. Die gemeinschaftlichen Bedfogungen der wirklichen Aneig 
nung durch die Arbeit, Wasserleitungen, sehr wichtig bei den asiatischen 
Volkern, :<ommunikationsmittel etc. erscheinen dann als Werk der hoheren Ein 
hei t - der uber den kleinen ~emeinden schwebenden despotischen Regierung. 
Die eigentlichen Stadte bilden sich bier neben diesen Dorfern bloss da, wo 
besonders gunstiger Punkt fiir auswaI'tigen Handel; oder WO das Staatsoberhaupt 
und seine Satrapen ihre Revenu (Surplusprodukt) austauschen gegen Arbeit, 
sie als labour-funds verausgaben11(Marx-1974, S. 376 f, Hervorhebungen von 
mir, J.M.). 

Die herrschende Klasse wird also im Osmanischen Reich staatlich organisiert: 
Asiatische Despotie. Das Land gehort dem Staate, der in der Person des Sul 
tans personifiziert ist. Der Besitz gehart nicht den einzelnen Bauern (die 
juristische Kategorie der Person existiert kaum) sondern der agrarischen Ge 
meinde (DoI'f oder mehrere Dorfer). Der Bauer ist auf dem Lande nur wegen sei 
ner Zugeharigkeit zur ~emeinde.tatig. 
Das Land wird in Lehen aufgeteiit (Stavropoulos 1979). Das Lehen ist nicht 
nur eine okonomische Einheit, es ist vor allem eine politische ~nd militari- 
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sche Einheit im- despotischen Staat, die der zentralen. Instanz sowohl einen 
Teil des Mehrprcidukts als auch die vorgeschriebenen militarischen Kratte 
iiberlasst. Krieg ist bis Ende des 16. Jahrhunderts e5.ne wichtige "Pnoduk 
tionstatigkeit" des Osmanischen Reiches. 
Im Gegensatz zum Kapitalismus, wo die okonomische Ebene neben der in letz 
ter Instanz determinierenden auch die dominante Rolle spielt, fungiert in 
den vorkapitalistischen Produktionsweisen die ideologische und politische 
Ebene als die dominante Instanz: d.h. diese Ebenen gewahrleisten die erwei 
terte Reproduktion der gesellschaftlichen Verhaltnisse. Im Osmanischen Reich 
existiert eine enge Verknilpfung bzw. Verschmelzung der politischen und der 
ideologischen Ebene: Der asiatische Despotismus ist ein religioser Despotis 
mus. Der Sultan l.st der direkte Vertreter Gottes auf Erden, die Bevolkerung 
wird nach ihrer religiosen Zugehorigkeit in "Glaubige" und "Unglaubige" ge 
teilt und dementsprechend in den Staat eingegli.edert. Der grosste Teil der 
"Unglaubigen11 sind die Christlich-Orthodoxen. 
Die okonomischen Einheiten der asiatischen Produktionsweise. wie die einzel 
nen politischen Einheiten, werden dem zentralen Staatsapparat unter der Fuh 
rung des Sultans untergeordnet. Das·Auspressen des Mehrprodukts nimmt die 
Form des Tributs an und setzt di~ Interventionsfahigkeit des militarischen 
Apparats voraus, Der Lehensmann ist ein "Beamter", der kein Eigentumsrecht 
(bzw. Erbrecht) fiber das Lehen besitzt. Er wird vom Sultan angestellt und 
seine Macht uber die Bauern wird ausschliesslich durch die Gesetze des Sul 
tans (Fermani) bestimmt. Der Frondienst fehlt fastvollkollllllen: Er existiert 
nur in Form des Transportes des Tributs zu den !-ager.hausern des Lehensman 
nes und dauert maximal sechs Tage im Jahr. Der Tribut ist in den meisten Fal 
len ein Zehntel des agrarischen bzw. handwerklichen Produkts. Ausser dem 
Tribut miissen die. nunglaubi.gen11 dem Lehensmann eine Kopf-Steuer in Geld zah 
len;. diese macht im 15. und 16. Jahrhundert ca. ein Drittel des Gesamtwerts 
der an den Lehensmann gezahlten Tribute und Steuern aus (Asdrahas 1979). Ne 
ben der Kopf-Steuer gibt es auch andere in Geld zu zllhlende Steuern, wie 
z .B. die "Schafsteuer". Man kann dar-aus schliessen ,, dass die agrarischen Ge 
meinden kaum selbstversorgend sind, sondern dass eine bestimmte gesellschaft 
liche Teilung der Arbeit existiert, die das Vorhandensein efoer Waren- und 
Geldzirkulation voraussetzt. 
Ausser den Lehen des Sultans giht es die ''Vakuf", d .h , die Lehen der Kirche, 
sowohl der osmanischen als auch der orthodoxen Kirche. Beztiglich der sozialen 
Verhaltnisse giht es aber keinen Untersch]ed zu den Lehen des Sultans. Das 
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Vorhandensein der "Vekuf" verd~utlicht die relative Autoncmie der I'eHgio 
sen Behorde im Rahmen des osmaniGchen Staatsapparates. Der einzige Unter 
schied in bezug auf die Eigentumsverhaltnisse auf dem Lande besteht in den 
sogen. "Mulk11, die aber bis ztim lB. Jahrhundert eine nur marginale Rolle 
spielen: Die "Mulk11 sind Land.ereien, die vom Sultan bestimmten Offizieren 
als eine Art Privateigentum "geschenkt " werden. Die "Mulk" sind dem Staate 
untergeordnet und miissen einen Tribut leisten, der "Eigentiimer" besitzt aber 
ein Erbrecht und auch besondere Freiheiten im Einsatz der auf seinem Lande 
beschaftigten Arbeitskrafte. So entstehen dort Formen der Leibeigenschaft, 
aber auch der LohnaI"beit. 
Hervorzuheben ist, dass die der asiatischen Produktionsweise entsprechenden 
sozialen Verhaltnisse bis zur offenen Krise des Osmanischen Reiches im 18. 
und 19. Jahrhundert41 dominieren. 
Wegen ihrer religiosen Besonderheit, aber auch wegen ihrer fruheren gesell 
schaftlichen Organisation in Byzanz haben die Christlich-Orthodoxen•insbe 
sondere die griechischsprachigen unter ihnen, in dieser Gesellschaft eine 
besondere Position. 
Nach der Eroberung Konstantinopels 14S3 setzt der Sultan Mohamed der II. den 
Fuhrer der anti-westlichen Fraktion,der orthodoxen Kirche, Gennadios, als 
Patriarch von Konstantinopel ein. Dem Patriarchen werden alle zivilrechtli 
chen und religiosen Befugnisse u"ber die christlich-orthodoxe Bevolkerung 
des Osmanischen Reiches iihertragen. Aussendem erhalt die orthodoxe Kirclle 
umfangreiche Leben, d.h. das Recht, sich die Tribute dieser ·Leben anzueig 
nen, und gleichzeitig spielen die Oberpriester eine bedeutende Rolle im 
Staatsappa.rat und im System der christlich-orthodoxen Gemeinden. Mit der 
osmanischen Eroberung erzielt also die orthodoxe Kirche eine grossere poli 
tische Macht als in den 200 Jahren zuvor, der Periode der byzantinischen De 
kadenz. Die Befugnisse der Patriarchen ahneln denjenigen des byzantinischen 
:imperatoI"s, erstrecken sich ·aber auf. eine viel grossere BevolkeI"ung :.griechi 
scher, bulgaI'ischer, slawischer oder alhanischer HeI"kunft (Paparrigopoulos 
1971, Bd. 14) 

In den obersten Apparat der Kirche in Konstantinopel werden auch Laien ein 
gegliedert, die aus der alten byzantinischen Aristokratie stammen und "Fa 
nariotes" genannt werden (von 11FanaI"i11, dem Stadtviertel, in dem die meisten 
von ihnen wohnen). 
Auf diese Weise erhalt die orthodoxe Kirche im osmanischen Staatsapparat eine 
s~hr bedeutende Rolle. Da es sich aber um die Kirche der 11Ungliiubigen" han- 
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delt, ist die Position der orthodoxen Kirche im Staatsapparat widerspruch 
lich. Der Hauptkonflikt ergibt sic~ dar-aus, dass die Sultane trotz der den 
Orthodoxen in Vertragen uber die Religionsfreihe1t zugestandenen Rechte ver 
suchen , die christlich-orthodoxe Bevolkerunp.; zu islamisier·en, dies insbeson 
dere in der Kriegsperiode des Reiches bis Ende des 17, Jahrhunderts~2• 
Obwohl das Patriarchat "Vertreter" aller orthodoxen Bevolkerungsteile ist, 
und es als Oberbehorde aller orthodoxen Kirchen des Reiches fungiert, ist 
seine offizielle Sprache ausschliesslich Griechisch. Alle Patriarchen so- 
wie die "Fanariotes" sind griechischsp~achig. 
Bis Mitte des 17. Jahrhunderts beschrankt sich aber die Beteiligung der Ortho 
doxen im osmanischen Staatsapparat nicht bloss auf die orthodoxe Kirche, wie 
die meisten Autoren behaupten. 
Die Gemeinden sind keine "kollektiven Produktionseinheiten des Volkes", son 
dern Grundsteine sowohl der asiatjschen Pro~uktionsweise (APW) als auch des 
asiatischen Staatsapparats: Gemeinbesitz des Bod.ens, Au£teilung der dem Sul 
tan bzw. der Kirche zu iibergebenden Tribute unter den Mitgliedern der Gemein 
de, Aneignung eines Teils des Mehrprodukts zugunsten der Gemeinde und ihrer 
Vorsteher, Als Str:ukturelemente der asiatischen Produktionsweise sind die 
Gemeinden in die determinierenden Instanzen Politik (und Ideologie) einge 
bettet. Sie besitzen eine innere Hierarchie und werden durch eine Schicht 
von Gemeindevorstehern (tiirk. ayan) verwaltet. Diese Verwaltung verbindet 
die Gemeinde mit der Macht des Lehensmannes. Es ist aber auch moglich, dass 
die Gemeinden (z.B. die peloponnesische, Paparrigopoulos 1971, Bd. 1~, S. 134) 

eigene Vertreter in\den zentralen osmanischen Staatsapparat in Konstantino 
pel entsenden. 
Die innere Organisation der Gemeinde ist · entweder "oligarchisch" 1 d .h. sie 
wird von einer ·kleinen ~nzahl lebenslanglicher Vorsteher (bzw. Familien) 
verwal tet, oder "demokratisch" 1 d , h, die Vorsteher werden gewahlt. Das 
Wahl?'echt bleibt aber auf die Vorsteher bzw. ihre Familien bescheankt , (Pa 
parrigopoulos 19711 Bd. 14,-. S, 131). Die "oligarchische" bzw. "demok;riati 
sche" Organisation der Gemeinden verweist nicht auf eine Differenzierung 
der sozialen Verhaltnisse. Der Unterschied drilckt vielmehr divergierende 
Krafteverhaltnisse zwischen den starken Familien aus43 

Die Gemeinden besitzen auch einen lokaleti. militarischen Apparat, Es handelt 
sich um eine bewaffnete Gruppe unter der Fiihrung des Lehensmannes und der 
Gemeindevorsteher, die "Armatoloi" (turk. martolos) genanrrt wird. Wegen der 
dominanten Rolle der Instanz Politik in den Gemeinden g~lingt es den Fiih- 
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a·.3,2 Die neue Rolle der '"F.anariotes" 
Mit dem Ende der Kriege des Osmanischen Reiches gegen die westlichen Machte 
(etwa Mitte des 17, Jahrhunderts) verl:i.ert die orthodoxe Kirche im Staats 
apparat an Bedeutung und daher schliesslich auch ihre PI"ivilegien. Eine 

8.3 Di~Krise des Osmanischen Reiches und die Entwicklung des griechischen 
Nationalbewusstseins (1650-1800) 

B.3.1 Allgemeine Merkmale der KI>ise 
Die Koh~enz der sozialen Strukturen im ;:iolitisch-milit~ischen StaatsappaI"at 

r --:,; . .;.• 

des Osmanischen Reiches wird bis Mitte des 17. Jahrhunderts wesentlich <lurch 
die Eroberungskriege erzeugt. Nichts festigt das System des asiatischen Despo 
tismus wirksamer als die permanente Kriegsfuhrung (Stavropoulos 1979). Das 
Ende der KI>iege.gegen den Westen fallt deshalb mit dem Anfang der Krisenpha 
se des Osmanischen Reiches zusammen. Das Hauptsymptom dieser Krise~ die zu 
Beginn einen latenten Charakter hat, ist die Sch~achung des Zusammenhalts 
zwischen den lokalen Strukturen (Gemeinden, Lehen, °rovinzen) und dern zen 
tI>alen Staatsapparat. 
Im Rahmen dieser KI>ise des Osman:i.schen Reiches finden drei Veranderungen po 
litischer Art statt, die fiir die Griechisch-Orthodoxen und fiir ihre Entwick 
lung als "Griechen" von ausschlaggebender Bedeutung sein werden: a) Die "Li 
beralisierung" des zentralen Staatsapparats, d. h. das Zugestandnis an die 
"Unglaubir;en'; in fiihrenden Stellungen des Staatsapparats eingesetzt werden 
zu konnen. b) Die auf friedlichem oder kriegerischem Wege erlangte Autono 
mie einiger ostlicher Provinzen'(Syrien, persische Grenze). c) Die gl'.'OSSen 
Wanderungsbewegunfen der Bevolkerung :in den westlichen Provinzen des Rei 
ches, 

rern der 11Arrnatoloi11 auf der Basis ihrer rnilitarischenMacht irnmel'.' wieder, 
die .Position der Gemeindevorsteher anzugreifen. Nach eineI' Miederlage ver 
lassen die "AI'matoloi11 des ofteI'en den BeziI'k der Gemeinde und setzen ihren 
Kampf sowohl p;egen die GemeindevoI'steher als auch gep,en.die Tiirken als "Klef 
tes" (11Diebett) fort. Die "Kleftes" sind nicht einfach Rauber, sondern eine 
"politisch-milit~ische" Gruppe, die eine Position inne!'halb der Machtver 
haltnisse der Gemeinde zu erkampfen versucht. Deswegen gehen die bewaffneten 
Banden immer wieder von einem Zustand (AI'matoloi) zurn anderen (Kleftes) iiber, 
Das Vorhandensein der "Kleftes'' bedeutet aber eine gewisse Destabilisierung 
des pol5.tischen Systems des Osrnan:i.schen ·Reiches 44. 
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S •. 3. 3 Di~ erschiehung der Handelsstli'~te des Reich~nach Wes~ 
Die Unruhen in den ostlichen Pro~inzen des Osmaniachen Reiches seit Ende des 
17. Jahrhunderts resultieren in einer radikalen Verschiebung der Statten 
des osmanischen Aussenhandels. Die Aufstande der agyptischen Provinzvorste 
her und die tiirkisch-russischen Kriege derselben Periode unterstiitzen __ die 
sen Prozess. Smyrni und Saloniki werden im 18. Jahrhundert die bedeutend 
ste Handelsstatte des Reiches. 

Die "Fanariotes" hekommen auch andere fiihrende Posi tionen im zentralen Appa 
rat des Reiches, wie die des "Dragomanen der Flotte". Alle diese Positionen 
stehen in Beziehung mit der Aussenpolitik bzw. der Diplomatie des Reiches. 
Gleichzeitig spielen sie vor allem eine bedeutende okonomische Rolle. Ihr 
Aufstieg fallt mit der· Entwicklung des Kapitalismus im Osmanischen Reich 
bzw. mit der Entwicklung des Weltmarkts zusammen, Sie konstituieren.sich als 
Trager der neuen gesellschaftlichen Verhaltnlsse und fungieren als Staats 
und Finanzfraktion des aufsteigenden Biirr.ertums. Seit Mitte des 18. Jahr~ 
hunderts iibernehmen sie die Ideologie des griechischen Nationalismus. 

men. 
Die neue politische l<onjunktur wird von der Gruppe der 11Fanariotes" ausge 
nutzt. Durch ihre fiihrende Position im Apparat der orthodoxen Kirche, die 
ihnen enge Beziehungen mit dem Westen erlaubt, aber auch durch ihre entspre 
chende Erziehung sind die "Fanariotes" die besten !lewerber fiir die aussen 
politischen Verwaltungsamter des Reiches •. 1661 wird der "Fanariotis" P, Ni 
koussis als ·"Grosser Dr agomane der Pforte" (etwa Aussenminister des Reiches) 
eingestellt. Seitdem und bis zur griechischen Revolution werden alle "Gros 
sen Dragomanen der Pforte" mit "Fanariotes" besetzt 45• Ab 1679 weroen die 
"Fanariotes" auch als Fiirsten der Walachei eingesetzt. ·niese Fiirsten der Wa 
lachei bekommen nicht nur gt-osse Privile~ien im Osmanischen Reich: Sie besit 
zen auch gegenuber dem·Sultail eine gewisse Autonomie und haben das Recht, 
die lokalen Verwalter der Provinzen, Leben etc. zu ernennen,. Die Walachei 
ist also seit Ende des 17. Jahrhunderts in den Handen der "Fanariotes". 

' 

eventuelle "Verwestlichung~' der christlichen Bevolkerung des Reiches, e:i,ne 
Gefahr, vor der die orthodoxe Kirche das Osmanische Reich erfol17'eich ge 
schutzt hat, ist jetzt fiir den Sultan keine wesentliche Gefahr mehr. 
Gleichzeitig wird aber die religiose Unterdriickung· der i~ Osmanischen Reich 
lebenden "Ungla.ubigen'' geringer. Die !slamisierungspolitik hart auf, und .den 
"Unr.Hiubigen" wird. erlaubt, Stellungen im zentralen Staatsapparat einzuneh- 
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Der grosste Teil des Aussenhandels des Osmanischen Rejches wird vo~ auslan 
dischen, vor allem franzosischen, Handelsunterriehmen getatigt. Dennoch fiihrt 
die Umstrukturierung: der christlichen Gemeinden im Westen des Osmanischen 
Reiches seit Anfang des 18. Sahrhunderts zur Ent s'tehung einer bedeutsamen 
einheimischen Handelsschicht. 
Die Sprache der einheimischen christl:l.chen Handler ist zwanr,slaufir, Grie 
chisch: Griechisch ist zu dieser Zei.t nicht nur die Sprache des Patr-Lar-chat s , 
sondern auch der im Reich aufstei~enden Verwaltungsspitzen, was filr die grie 
chischen Eandler ohne Zweifel von grosser Sedeutung ist. Ausserdem werden 
Bucher in dieser Zeit nur in griechischer Sprache f-edruckt, erst 2-3 Jahrhun~ 
derte spat er auch in slawischer, hulgarischer und turkischer S;:irache. Die 
kulturelle Hegernonie der Gri.echen unter den Chd stlich-Orthodoxen ist a I so 
nicht zu bestreiten (Tsoukalas 1977). Die einheimi.schen christlichen Handler, 
a119h diejenigen, die urspriinglich nicht griechischsprachig sind, haben also 
wichtige verwaltunsspolitische, . "t ecbrd.sche'' und kulturelle Griinde, die grie 
chische Sprache zu erlernen. Wir befinden uns in der Epoche des Auf.stiegs des 
Biirgertums und der nat ionalen Idee. Die ~iechischsprachigen Handler, die 
TragE'.r der neuen gesellschaftli.chen V'erhaltnisse, sind auch Trager der neuen 
hiirgerlichen Ideologie: Sie f:inden im Griechentum ihre nationale Identitat. 
Angesichts der vorherrschenden Position der griechischen Sprache und Kultur 
einerseits-und der vorherrschenden politischen Rolle griechischsprachig~ 
"Beamt.er " des Reiches andererseits, wird friihzeitig im Verhaltnis zu den 
anderen Balkanvolkern der Prozess der Konstituierung eines griechischen Na 
tfonalhewusstseins in Gang gesetzt. 
Im folgenden werden wir den PI'ozess der Entwicklung des griechi~chen Natio 
nalbewusstseins, der sich auch auf dern Lande vollzieht, darstellen. Zunachst 
werden wir aber versuchen, die Entwicklung des griechischen Handelskapitals 
bis Ende des zweiten Jahrzehtits des 19. Jahrhunderts zu skizzieren. 
Erst Mitte des 18. Jahrhunderts konnen sich vom auslandischen Kapital unab 
hangige griechische Handelsgesellschaften irn osrnanischen Aussenhandel eine 
bedeutende Position erkampfen. Die Griechen konnen aber die vorherrschende 
Position der franzosischen Handler im Osmanischen Reich nicht beseitigen. 
Mit der Franzosischen Revolution und den ihr folgenden Kriegen andert sich 
aber die Situation rasch: Nach 1792 gelingt es den gr5.echischen Handlern, 
die Franzosen aus ihren angestarnmten Positionen zu vertreiben. Bis ZUI' Jahr 
hundertwende ist mehr als drei Viertel des gesamten Aussenhandels des Osma 
nischen Reiches in den Handen griechischer .Handler konzentriert ( Svor-onos 1982). 
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8.3.4 Die Umstrukturi~ung des Gemeindewesens 
Die seit Mitte des 17. Jahrhunderts exlst:ierende Krise sowie die S?hwachung 
der inneren Koharenz des Osmanischen Reiches schlagt sich in grossen Wanderungs 
bewegungen der Bevolkerung nieder. In. der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts 
finden zwei bedeutende Formen von Wanderungsbewegungen statt (Antoniadis-Bi- 

J • 

bikou 1965): Vom Lande in die Stadte und vom Flachland ins gebirgige Land. 
(Als untergeordnete Formen sind die Emigration und die Wanderungen von einer 
Provinz in die andere zu nennen). Die Wanderung vom Flachland ins Gebirge 
fuhrt zu einer Umstrukturierung des Gemeindewesens des Osmanischen Reiches: 
Verwiistung der Ebenen und Erkampfung einer hoheren administrativen und ge 
sellschaftlichen Autonomie der Gemeinden in den Bergen. Beide Prozesse sind 
mit radikalen Veranderungen der sozialen Verhaltnisse auf dem Lande verknupft 
(s. Kapitel 8.4). 
Die hohere Autonomie bedeutet teils e.ine ethische und religiose Unabhangig 
keit von der tUrkischen Bevolkerung, teils eine direkte Unterordnung unter 
den zentralen Staatsapparat (Paparrigopoulos 1971, :Bd. 14, S. 135-190). 
Auf der okonomischen Ebene bedeutet diese neue Autonomie der Gemeinden des 
Berglandes eine Schwachung der tiirkischen Kontrolle uber das Zustandekolll!llen 
des zu. leistenden Tributs. Charakteristisch ist der Fall des Mademohoria 
Bundes (12 Kleinstadte und 360 Dorfer in Chalkidiki), der vom lokalen Sil 
berbergwerk 280 kg Silber pro Ja~r als Tribut zu liefern hat. Nach der Ein 
stellung des Silberbergbaus kaufen die inzwischen Handel treibenden Gemein 
den jahrlich 280 kg Silber und liefern dfeses den Turken als Tribut (Papar 
rigopoulos 1971, Bd. 14, s. 135 ff). 
Die hOhere okonomi.sche Autonomie der Geb.i.rgsgemeinden bedeutet im allgemei 
nen eine Verbesserung ihrer Finanzverhaltnisse. Charakteristisch sind fol 
gende Zahlen (Vergopoulos 1975): Obwohl die dem Staate zu liefernden Steu 
ern und Tribute (in konstanten Preisen) nach dem 16. Jahrhundert rasch an 
steigen, ei~nen sich die Gemeindevorsteher einen i.rnmer grosseren Tei! des 
Mehrproduktes an. In den Peloponnesischen Gemeinden betpagt 1804 der Anteil 

In derselben Zeit kontrollieren griechische Handler einen grossen Teil des 
Marseiller Handels, grunden Filialen in allen oedeutenden Handelsstadten 
Mitteleuropas (Wien, Triest, Marseille etc,) und investieren im europaischen 
f:!ankwesen. 
Ende des 18, Jahrhunderts zeigt das griechische Handelskapital eine bedeu 
tende Dynamik. 
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8.4 Der Proz'ess der Auflosung der asiatischen Produktionsweise und die 
nationale griechische Revolution 

B.4.1 Handelskapital, soziale Klassen und nationale Revolution 
Die Unzulanglichkeit gegenwartiger Theo'I'ien 

Alle griechischen Autoren, die sich mjt der FI-age der nationalen griechi 
schen Revolution beschaftigen, betonen den ausschlaggebenden Beitrag des 
Handelskapitals fiir die Entwicklung des griechischen Nationalbewusstseins 
und infolgedessen fiir die Revolution van 182l. Dieser Beitrag ist nicht zu 
bestreiten, wie wir schon dargelegt haben. 
In allen bedeutenden Stadten Zentral- und Westeuropas, in denen griechische 
Handler tatig sind, werden Ende des 17. Jahrhunderts 'I'evolutionare Intellek 
tuellengruppen gebildet, die die nationale Revolution und die Griindung eines 
demokratischen biirgerlichen Staates propagieren. Sie iiber-set zen Sclwiften 
der europaischen Aufklfu.ung und der Franzosischen Revolution ins Griechi 
sche, sie veroffentlichen altgriechische Autoren, aber auch polemische Bro 
schiiren gegen·den Despotismus, das ?atriarchat und den Klerikalismus, und 
sie grunden heimische Organisationen in Ve'I'bindung mit den Freimaurern und 
den Karbonari. Der bekannteste Vorlaiifer der Bewegung de'I' 11Hetarien", von 
dem die Initiative fiir die Revolution von 1821 ausgeht, ist die Organisa 
tion von Rigas Fereos (1757-1798). Rigas, der auch eine demokratische Ver 
fassung fiir das zu befreiende Griechenland verfasst, wird 1798 von derr oster 
reichischen Polizei verhaftet, den Turken ausgeliefert und in Eel~ad hin 
gerichtet. 
Trotz ihres liberal-revolutionaren Charakters kann man aber in diesen Schrif- 

des Staates ca. 35 % und der der lokalen Vorsteher ca. 55 % des Mehrproduk 
tes, 1650 gilt etwa das umgekehrte Verhaltnis. 
Die hohere okonomische Autonomie sowie die Verwaltungsautonomie der Gemeinden 
ermoglicht ihnen im 18. Jahrhundert, andere Gemeinden mit Gewalt zu unter 
werfen und sie zu Tribu~leistungen zu zwingen. Dies ist z.B. der Fall bei 
den 11· Souli-Dorfern in Epirus, die 64 Dorfer, "Parasouli" genanrrt , von den 
lokalen Lehensmannenn "erobern" oder auch bei den 6 Pilion-Dorfern, die 18 

,.,. ander e Dorfer verwalten und ausbeuten (Paparrigopoulos 1971, Bd. 14, S .131j. ff). 
Als letztes ist noch zu erwahnen, dass die Umstrukturierung des Gemeinde 
wesens, die Entwicklung des Handels und des Geldverkehrs zu einer raschen 
Ausbreitung der "Kleftes11-Banden, al::e'I' auch der Rauberei und des Piraten 
tums fiihren. 
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tender griechischen Aufklarung den immanenten Totalitarismus und Expansio 
ni~us det> Ideologie des burgerlichen Hationalismus endecken: Da die ande 
ren Balkanvolker ihre. nationale ~dentitat noch nicht gefunden haben, ver 
laneen die fruhen griechischen revolutionaren Intellektuellen die Grundun~ 
eines rriechjschen Imperiums, das die gesarnte Balkanreeion umfassen soll: 
Es handelt eich aber nicht um den Plan eines "Bundes der '3alkanl1inder"1 wie 

<, 
die me i s ten griechischen Atrtoren behaupten, sondern um einen griechischen 
Staat. Er soll den flamen "Griechenland" tragen, vom altgr:i.echischen Geist 
inspiriert sein und als einzige soll die griechische Sprache benutzt werden 
(Tsoukalas 1977, S. 43)46. Oder, wenn wir mit :Ooulantzas dasselbe nochmal 
marxistisch forrnulieren: " Die nationale Einheit, die moderne Nation 1 wird 
so zur ·Historizitat eines Territoriums und zur Territorialisierung einer Ge 
schichte, zur nationalen Tradition eines Territoriums, die sich im National 
staat materiaU siert ( ••. ) Die in der !(onstituierung der modcrnen Volksnation 
imrlizierten Einfriedungen sjnd nur deshal~ so schrecklich, weil sie gleich 
zeitig Fragmente einer vom Staat totalislerten und kapitalisierten Geschichte 
sind" (Poulantzas 1978, S. 107, s , auch Kap~.tel 4.2 dieser Arbeit). 
l<ehren wir aher zur Frage der griechischen Revolution zuriic}c: Wenn die Be 
ziehung zwischen der Entwicklung des p,riechischen Handelskapitals und den 
expaP.r,ionistischen revolutionaren ?lanen griech~scher Intellektueller fiir 
eine Pax Greca auf dem Balkan auch offensichtllch ist, so ist dennoch das 
Verha.Itnis der griechischen Agrarbevolkerung, die in den asiatischen Gemein 
den ·],ebt • zur Ideolqgie des revolutionaren Nationalismus ungeklart. Die biir 
gerlich-liberale Ideologie erlangt innerhalb der revolutionaroen Bewegung nach 
1821 die Hegemonie, was z.B. am Inhalt der revolutionaren Verfassungen seit 
1821 zu erkennen ist. Man darf aber nicht ubersehen, dass die Revolution nur 
in einigen griechischen Provinzen erfolgreich verlauft: Peloponnes,.Inseln, 
·Mittelgriechenland. 
Die meisten .~iechischen Autoren gehen davon aus , dass auch die griechische 
Agrarbevolkerung vom revolutionaren NationaliSllltls erfasst wird, weil sie 
stillschweigend unterstellen, dass der Nationalismus eine alle Klassen der 
Gesellschaft umfassende ldee ist. 
Di~ klassischen burgerlichen Historiker (z.B. Paparrigopoulos 1971) betrach 
ten das griechische Nationalbewusstsein als ewip, exi.stierend. Gemass dieser 
klassischen Auffassung f"X'kampft die Nation erst in der giinstigeri l<onjunktur 
zu Seginn des 19. Jahrhunderts ihre jahrhundertelang angestrebte freiheit. 
Fiir die traditionelle linl<:e Auffassung (z.B. Kordatos 1964, 1972. Vournas 
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1956) ist der soziale Charakter des Osma£ischen Reiches feudal47• ~icht nur 
turkische Lehensmanner, sondern auch p:riechische Gemeindevorsteher sind die 
ser·Auffassung nach Feudalherren. ~icht nur das Pat~iarchat, sondern auch 
die "Fanar-Lot es" sind dieser Auffassung nach eine Stiitze des Feudalismus. 
Die national-liberale ldeologie, die sich Han1 in Hand mit dem Handel ent 
wickelt, inspiriert die Bauernmassen, die sich gleichzeiti& gegen die Turken 
und die Feudalherren erheben. ·Die gr-Lecb i.schen Feudalkrafte schliessen sich 
aber der Revolution an, um sie zu kontrollieren! Das ~rgebnis ist eine "un 
vollkorranene Revolution", da die kapitalistischen Krafte und die Feudalherren 
einen gegen das Volk gerichteten politischen Kompromiss schliessen. 
Eine elep;antere Version dieser Theor:i.e, die die Fra~e des Feudalismus im Os 
manischen Reich als ungeklart betrachtet, vertritt ebenfalls die Position 
der traditionellen Linken (Svoronos 1976, S. 41). Danach Ubernehmen sowohl 
di'e r-evo l.ut Londr-en Krafte (H,andler, Intellektuelle, ~auern) als auch die 
konterrevolutionaren Kratte ("Fanariotes11, Gemeindevorsteher) die nationale 
Ideolor,ie, 
Eine dritte7 eher neo-marxjstische Auffassung (Vergopoulos 1975, Tsoukalas 
1977) der griechischen Revolution stellt fest, dass sowohl im Osmanischen 
Reich a'Ls auch im ersten neugriechischen Staat der Grossgrundbesi tz nur eine 
marginale Erscheinung ist. Es handelt sich also nicht, so folgert zu Recht 
diese Auffassung, urn Feudalismus. Als charakteristisch wird das Beispiel der 
peloponnesischen Gemeindevorsteher anr,esehen, die im neu{'I'iechischen Staat 
nicht Grossgrundbesitzer werden, was der :all sein musste, wenn sie zuvor 
Feudalherren gewesen waren (Tsoukalas 1977, S. 78-84). 
Diese Auffassung analysiert aber die ~esellschaftlichen Verhaltnisse auf 
dem Lande nur unter dem Gesichtspunkt der Grosse des Grundbesitzes und be 
hauptet infolgedessen, dass seit der os~anischen Eroberung stets dieselben 
E . h"'l . h h 48 igentumsver a tnisse este en • 
Obwohl diese Theorie konseguenter als die traditionelle Auffassung die hi 
storische Entwicklung analysiert, gP-lingt es auch ihr nicht, die Frage der 
Obernahme der revolutionaren biirgerlichen Ideologie durch die Eauernr.emein 
den zu beantworten. Sie u"bernimmt daher stillschweip:end die These, dass d i.e 
nationale Ideologie wie von selbst gesellscha=tliche Klassen in Stadt und 
Land erobert49. 
Die meines Hissens einzige Arbeit, die das Osmanische ~eich als eine Gesell 
schaf'tsformation unter der Vorherrschaft der asiatischen rroduktionsweise 
betrachtet, ist die "Hd s tonLsche Ana·lyse der Agrarfrap:e in Griechenland 11 
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8.4.2 Die Umwalzune der_~!_alen Verhaltnisse auf dem r.ande: 
Das Ende der Gemeinden 

Die theoretische Unzulanglichkeit gegenwartiger th~oretischer Auffassungen 
uber die sozialen Bedingungen und Voraussetzungen der griechischen Revolution 
macht es erforderlich, die Untersuchung des sozialen Wandels auf lokaler 
Ebene, der Gerneinde bzw. des Lehens, zu beg Innen , Es ist daran zu enInnern , 
dass der osmanische Despoti.srnus s.ich nicht auf das Vorhandensein eines zen 
tralen Staatsapparates beschrankt, sondern eine soziale Organisation auf 
der Basis_der asiatischen Produktionsweise darstellt: Die soziale Ordnung 
au~ lokaler Ebene (Gemeinde, asiatisches Lehen) bildet ein Strukturmerkmal 

von Stavropoulos (1979). Stavropoti].os analysiert aber nur den einen Pol des 
~esellschaftlichen Systems: Den asiatischen Staat mit den Lehen, den Lehens 
mannern und dem kollektiven Bodeneigentum. Den anderen Pol, die Gemeinde 
und die kollektiven BesitzverhHltnisse, lasst er unbeachtet. Er betrachtet 
die Gemeinden des 18. Jahrhunderts als demokratische Zellen bzw. demokra~i 
sche Organisationsformen, die dem asiatischen Despotismus entgegenstehen 
(Stavropoulos 1979, !3d. 1, S. 331). Auf dieser Bas~s sieht er die Klassen 
gegensatze ahnlich wie die traditionellen Analysen: Auf der einen Seite die 
Kriifte des aufsteigenden Kapitalismus (Handel, Manufaktur) und der demo~rati 
schen Gemeinden (Bauern, Handewerker), auf de!' anderen Se.ite die sozialen 
Agenten des despotischen Staatsapparats, dazu gehoren dieser Auffassung nach 
auch die "Fanar.iotes" und die Gemeindevarsteher. 
D.iese Entgegensetzun~ van Bauernmassen und Gemeindevorstehern war immer ein 
beliebtes Thema der progriessiven biirgerlichen Historiker. Die Kampfe der 
"Kleftes" gep,en die Gemeindevorsteher betrachten diese Autoren als politi 
schen Ausdruck der sozialen Widerspriiche zwischen Bauern und Gemeindevorste 
hern. WiI' haben aber schon gesehen, dass die 11.Kleftes", ebenso wie die 11Ama 
toloi", sich innerhalh der Gemeinde auf demselben sozialen Pol wie die Vor 
steher befinden. Daruber hinaus wf.rd behaup+e't (Papadakis 1.934) , dass nicht 
nur die Biirgerkriege von 1821 bis 1827, sondern auch die politischen Gegen 
satze in der ersten Periode des neugriechischen Staates blosse Projektionen 
der Kampfe zwischen Gemeindevorstehern und militarischen Fuhrern sind, Es 
1drd aber im folgenden deutl:ich werden, dass die von den ehemaligen Gemein 
devorstehern (der Inseln) gegrundeten Parteien schon var dem Ende des natio 
nalen l<rieges Trager einer viel progressiver~n biirgerlichen Politik sind 
als die Partei der mHitarischen Fuhrer der Revolution. 
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der gesamtgesellschaftlichen Ordnunr und ist die wesentliche Voraussetzun~ 
der stabilen politischen Herrschaft des zentrale? Staatsapparats. OJ<onomisch 
gesehen ist die Gemeinde mit der Vorherrschaft privater Besitz- bzw, Eigen 
tumsverhaltnisse unvereinbar. 
Die Krise des Osmanischen Reiches seit dem 17, Jahrhundert, die Wanderungs 
hewegungen im ·1s. Jahrhundert, die Umstrukturierung des Gemeindewesens und 
die Entwicklung des Handels setzen den Prozess der Auflosun~ der asiatischen 
Gesellschaftsordnung in Gang. 
Diese soziale Um~alzun~ verlauft aber in zwei entgegenr,esetzte Richtungen: 
Auf der einen Seite warden auf der Basis einer fortschreitenden Schwachung 
dPr r,emeinden grosse Landgiiter in den Ebenen des Nordba!kans gebildet (Sto 
janovitc, in Themelio 1980, Vergopoulo~ 1975, Tsoukalas 1977). Auf der an 
deren Seite fiihrt die Schwachung der Macht des· Lehensmannes bei fortbeste 
henden Gemeinden :znr Veranderung der Rolle der Gemeindevorsteher,. sie =un 
gieren jetzt als ''politische Beschi.itzer" der Stadte und Dorfer ( Stojanovitc 
in Themelio 1980). Wie wir im folgenden sehen werden, d:r>uckt dies!'! :.,ntwick 
lung den Prozess der Auflosung des Gerneindebesitzes in Richtung eines den 
kapitalistischen Verhaltnissen entsprechenden Privateigentums aus, namlich 
di"e Verbindung des Privateigentums und"des Privatbesitzes in derselben Per 
son. Di~se letzte Enndcklung ist mit der Vorherrschaft des Handelskapitals 
iibe:r> die Agra:r>produzenten verbunden. 
a) Di~~o~~en Land~ter: 
Die Entstehung der grossen Landgiiter ist wie schon gesagt, in Verbindung mit 
der Schwachung der Macht der Gemeinden infolge der Wanderungsbewegungen des 
18. Jahrhunderts zu sehen. Die ehemaliP,en Lehensmanner werden zu Privateigen 
tiimern des Landes, die Froduktionsverhaltnisse basieren vor allem auf der 
Leibeigenschaft. Die LandRiite:r> haben einen Tribut in Form des Zehnten zu lei 
sten, die iibri'ge Agrarproduktion wird jetzt aber im Verhaltnis 2 zu 1 oder 
1 zu 1 zwischen dem Produzenten und dem Grundeigentiimer geteilt. 
Die Entwicklung auf Leiheigenschaft basierenden Landgliter bestatigt die The- 
se Godeliers (1969) Uber die Moglichkeit des Oberp,angs von der asiatischen 
zur feudalen ?roduktionsweise. Die Behauptung von Stojanovitc (1980) und Ver 
gopoulos (1975), dass die Landgiiter kapitalisttsch sind, weil sie in den mei 
sten Fallen eine Steigerung der Produktivkraft d~r Arbeit hervcrbringen und 
fiir den Markt produzieren, stellt eine oberflachliche Analyse dar (s~ z.B. 
Sweers, 1983). Sicherlich handelt es sich um eine Oberp;angsform des Bodeneigen 
tums, der Kern der sozialen Verhaltnisse aber ist feudal: !'rivateigentum in 
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Die Thesen Godeliers sind dennoch einseitig, da er die Moglichkeit des Ober 
gangs von der asiatischen zur kapitalistischen Produktionsweise libersieht, 
wie Stavropoulos (1979} zu Recht bemerkt. 
Tatsachlich findet in Sildgriechenland, d.h. in den Provinzen, in denen die 
nationale griechische Revolution ausbricht, keine Bildung von Landguterri 
statt51• Die interne Koharenz der sudlichen Gemeinden und ihre wachsende 
Autonomie vom Lehen und vom zentralen Staatsappar~t ist die Basis fiir eine 
wesentlich andere Veranderung der sozialen Struktl.lI': Entweder entstehen ~api 
talistische Verhaltnisse oder Privateigentumsverhaltnisse unter der Vorherr 
schaft des Handelskapitals. 
b) Vorhei:Tschaft des Kapitalverhaltnisses 
Es handelt sich hier um die Gemeinden der Inseln (z.B. Hydra, Spetses und 
Psara) oder Kustendorfer des Festlandes (z.B. Galaxidi), wo die Gemeindevor 
steher Handelskapitalisten und gleichzeitig Reeder werden. 
Nach dem franzosischen Historiker Boulanger werden um 1800 "in drei Jahren 
mehr als 2000 Kommerzschiffe in allen Hafen Griechenlands gebaut1' (zitiert 
nach Stavropoulos 1979; Bd. 11 S. 331), Auf den Handelsinseln ist die Tren 
nung zwischen Arbeit und Kapital schon Anfang des 19. Jahrhunderts tro.tz der 
·Beibehaltung eines 11genossenschaftlichen11 bzw. Assoziationssystems der Ent 
lohnung der Seemanner fortgeschritten. Die Seemanner grlinden eigene Organi 
sationen.u~d erheben sich mehrmals wegen der zu niedrigen Entlohnung und der 
politischen Unterdruckung gegen die Handler (1800 Aufstand der Seemannerver 
eine in Spetses und Hydra, 1Bl5 Aufstand in Psara, Paparrigopoulos 1971, 
Bd. 141 S. 186-190, 1805-1807 Aufstand in Samos, Svoronos 1982, s. 225), 
Ausser dem Reed~r- und Handelskapital auf den Inseln entstehen auf dem Fest 
land auch ~apitalistische "Manufakturgemeinden". Diese auf der Grundlade des 
Handwerks entstehenden 11Gemeinden11 iibernehmen 11Assoziationsformen" (alle Ar 
bei tenden sind z .B. 11Aktionare" der Gesellschaft), obwohl der Produktions 
prozess kapitalistisch geleitet wird. Dies ist das Resultat der unvollstan 
digen Trennung der Produzenten van den Arbeitsmitteln, d.h .• der nur formel~ 
len (und no~h nicht realen) Subsumtion der Arbeit unter das Kapita152• 
Die manufakturellen 11Gemeinden11 entwickeln sich in enger Verbindung und un 
ter der Vorherrschaft des Handelskapitals. Die bedeutendste unter ihnen ist 
die "Ampelakia" in Thessalien, wo seit 1795 mehr als 4000 Pr:'oduzenten in 

den Handen des Nicht-Arbeitenden, Besitzrecht des Arbeitenden an einem Klei 
nen Stuck Land innerhalb des Gutes, Verpflichtung des Arbeitenden das Gut 

. h l 50 n1c t zu ver assen • 
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Die Vorsteher stellen aher eine Zersplitterung der politischen Macht bzw. des 
Territoriums dar, die erst von der auf nationaler Ehene organisierten biirger 
lichen Herrschaft u'berwunden werden soll. Die "Loka Le Macht" der Vorsteher 

zen. 

24 Werkstatten 250000·kp: gefarbtes Garn pro Jahr produzieren und nach Deutsch 
land und Osterreich exportieren. 1811 rnacht aber die 1isterreichische Han 
dels:filiale der "Ampe Lak Ia" Bankr-ot t , was eine tiefe !<rise der Kommandi t 
p:esellschaft "Ampe IakLa" auslost und schltesslich zum Konkur s der Gesell 
schaft fiihrt. 
tl_!Eivatbe~itz au:f_jem Land~ und_8ubsumtion de.::__!'.!'_oduktion unter das Handels 
kapit:al 
Eine andere, aber nicht wenifer bedeutende Transformation der sozialen Ver 
haltnisse findet Ende des lB. Jahrhunderts in den agrarischen Gemeinden Sud 
g-riechenlands statt: Die agrarische Froduktion wird dem Handelsk&pital unter 
worfen und nicht nur dadurch, dass ein imner wachsender-Teil der agrarischen 
Produktion von den Handlern r,esammelt und exportiert wird, sondern auch dadurch, 
dass das Handelskapital wegen ~er grossen auswartigen Nachfrage eine rasche 
Steigerung der Produktion und eine bedeu~ende Diversifikation dieser Produk 
tion durchsetzt. 
Auf dieser Basis verwandeln sich die sozialen Verhaltnisse auf dem Lande: Der 
Druck zur Steigerung der Produktion fiihrt zur "Privatisierung" des Arbeits 
prozesses, d.h. zur Entlohnung jedes einzelnen Produzenten je nach seiner 
eigenen Arbeitsle~stung. Der Gemeindehesitz des Landes wird all.mahlich in 
Pl'ivatbesitz jedes einzelnen Produzenten umgewandelt. 
Die Gemeindevorsteher ~bernehmen jetzt die Rolle der Vermittler zwischen den 
Produzenten und dem ~andelskapital der f,I'OSsen Hafen (Svoronos 1976, S. 54 
und insbesondere l<remmydas 1980): 
a) Sie sammeln einen Teil der Produktion der Bauern und liefern sie den Hand 
lern. 
b) Sie zwingen die Bauern zu einer Steigerung ihrer Produktion und insbeson 
dere zur Diversifikation dieser Produktion. 
c) Sie gewaP.rleisten auch durch Korruption die Ge~ehmigung der lokalen osma 
nischen Behorde, der Lehensmanner etc. 
Die Gemeindevorsteher werden also Trager einer lokalen 5konomischen Macht 
biirgerlicher Na~ Sie sind Glieder des okonomischen Mechanismus der Unter 
werfung der Bauern unter das Handelskapital. Dariiber hinaus werden sie auch 
zum politischen 11Beschiitzer" bzw. Vertreter der Bauern verschiedener Provin- 
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Die Unterwerfung der Baue:rn unter das Handelskapital wird aber auch aus der 
Tatsache deutlich, dass sich die Entlohnungsbedingungen der peloponnesischen 
Produzenten wahrend der letzte~ 30 Jahre vor der Revolution trotz Steigerung 
der Produktion rasch verschlechtern (Kremmydas 1980). Ausserdem fiihrt die 
hohe·Exportquote - nach Svoronos mehr als 50 % - zu einem Mangel an Lebens 
mitteln in den Stadten. 1810 findet in Patras ein Aufstand statt, weil die 
den Handlern zur Verfugung stehende Getreidemenge ganzlich exportiert wird 
(Kremmydas 1980, S. 135-136). 
In der Periode. vor der Revolution steigt auch das Volumen der Importe kon 
tinuierlich an, z.B. verdreifacht sich zwischen 1794 und 1817 das Import-. 
volumen des PelOponnes. Die Irnportstruktur verandert sich dabei wie folgt: 
Der Anteil ·des Zuckers an den Importen steigt in der Zeitspanne von 1794-1795 
bis 1905-1809 van 0,88 % auf 4,22 %, der des Kaffees •on 1,39 % auf 9,44 % 
und der der rnetallischen Produkte von 6,45 % auf 16,26 %. Im Gegensatz dazu 
vermindert sich der Prozentsatz der Textilien von 53,37 % auf 36,29 % 
(Kremmydas 1980, S. 165). 
Wir befinden uns also in Sildgriechenland in einem Prozess der raschen Auf 
losung der asiatischen Produktionsweise (d.h. vor allem· der asiatischen Ge 
meinden) zugunsten der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse: Dies nicht 
nur dort, wo das Kapitalverhaltnis tatsachlich vorherrscht (Handels- und 

wird in Sudgriechenland schon wahrend der ersten beiden Jahz>e der Revolu 
tion aufgehoben. 
Die vorhandenen Daten Uber die Entwicklung der okonomischen und sozialen 
Verhaltnisse in Sudgriechenland, insbesondere auf dem Peloponnes, bestati 
gen die hier dargestellten Thesen: 
Das Volumen der jahrlichen peloponnesischen Exporte von 1805 bis 1809 ist 
um 147 ·%grosser als das Exportvolumen der Periode 1794-1795 (Kremmydas 1980, 
s. 137). Mehr als 70 % der peloponnesischen Exporte der Periode 1817-1821 
gelten europaischen Landern, 22,80 % anderen Provinzen Griechenlands. Die 
Erhohung des Exportvolumens ist eng mit der Steigerung der Produktion ver 
bunden. 
Gleichzeitig verandert sich die Exportstruktur: Unter den ca. 40 vom Pelo 
ponnes exportierten Produkten steigt der Anteil des Getreides (1794-1795 
14,4 % des jiihrlichen totalen Exportwerts, 1805-1809 24,45 %) und der Korin 
then (1794-1795 12,81 % des jahrlichen Exportwerts, 1805-1809 10,88 %, 
1817 28,12 %, 1819 90,76 %, 1820 76,76 %) standig an (Kremmydas 1980, 
s. 148). 
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8.5 Die Revolution und die Grundung des neugriechischen Staates 
Die politische Initiative bei dem Ausbruch der Rev.elution 1821 iibernehmen die 
Hetarier. Als Fuhrer der Revolution wird der aus Fanari stammende Alexandros 
Ypsilandis eingesetzt, der bis zur Revolution als Offizier der russischen 
Armee dient. 
Im Feb!'uar 1821 versucht A. Ypsilandis, die Revolution in Moldawien zu ini 
tiieren, wahrscheinlich weil der moldawische Staatsapparat in den Handen van 
Griechen bzw. Hetariern ist. Diese. erste Bewegung win! sofort von der tUr 
kischen ArmP.e untenir~ckt, da sie keine Unterstiitzung in der lokalen Bauern 
bevolkerung findet. 
Einen ganz anderen Verlauf aher hat die Revolution, die kurz danach (Marz 1821) 
in Sud- und Mittelgriechenland (Peloponnes, ~terea Hellas, Inseln) ausbricht. 
In·kurzer Zeit wenien alle oben genannten Gebiete befreit und im Januar 1822 
die erste Nationalversammlung in Epidaurus einberufen, die die erste demokra 
tische Regierung Griechenlands wahlt und die erste griechische Verfassung 

P.eederkapital in den Hafen, Manufakturen), sondern auch auf dem Lande, wo 
die Produktion dem handelskapital unterworfen wird und dementsprechend der 
Gemeinbesitz zugunsten van Privatbesitzverhaltnissen aufgelost win!. 
Erst unter diesen Bedingungen gelingt es der national-liberalen biirgerlichen 
Ideologie, sich in den breiten Massen zu verankern. Erst unter diesen Bedin 
gungen ist es den 11Kleftes" moglich, als ~evolutionsarmee zu fungieren. Es 
handelt sic~ weder um eine r-egen die Feudalherren gerichtete Revolution der 
Leibeigenen unter der Fflhrung der Handle!' noch nurr urn den nationalen Aufstand 
der Griechen gegen die TUX'ken. Es handelt sich vielmehr um den Prozess der 
nationalstaatlichen Konstituierung einer. sich herausbildenden okonomischen, 
palitischen und ideologischen kapitalistischen Herrschaft. 
Es ist nicht verwunderlich, dass griechische H:!.storiker, die alle Dokumente 
und Oaten der griechischen Revolution zur Verfilgung batten, diese Entwicklung 
theoretisch nicht so treffend analysiert ha~en wie F. Engels. der niemals eine 
systematische empirische Untersuchung der griechischen Revolution unternonvnen 
hat53• In einer 1890 veroffentlichten Schr]ft uber die Aussenpolitik Russlands 
bemerkt er einerseits, dass die auf lokaler "Selbstregierung" basierende asia 
tische Herrschaft sich vom Feudalismus grundlich unterscheidet, andererseits, 
dass die griechische Revolution in Korrelaticn als Auflosunr. dieser asiatischen 
Herrschaft zugunsten der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse zu verste 
hen ist. 
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verabschiedet. 
Diese erste Verfassung hat eine grosse ~hnlichkeit mit der franzosischen 
und belgischen Verfassung derselben Zeit (Stavropoulos 1979, s. 387- .. 13). 
Sie garantiert die Einhaltung der Menschenrechte und fiihrt die Gewaltenein 
teilung ein. Auf der Basis dieser Verfestigung konstituieren sich alle poii 
tischen Krfil'te; die an der Revolution beteiligt sind. 
Dabei scheiden sich drei politische Stromungen heraus: 
Die erste, unter dem aus Fanari stammenden Alexandros Mavrokordatos kampft 
fi1r einen einheitlichen Zentralstaat im Rahmen der neuen demokratischen In 
stitutionen. Sie ist der biirgerlich-liberale Flugel der Revolution per se 
und wird von den fiihrenden Kratten der Inseln und den militarischen Fiihrern 
Mittelgriechenlands (Sterea Bellas) unterstiitzt. Dieser Flugel kontrolliert 
in.der ersten Nationalversammlung die Exekutive. 
Die zweite Richtung setzt sich fUr eine fOderale Struktur des neuen Staates 
ein. Sie wird von den peloponnesischen VorsteheI'n vertreten, die schon vor 
deI' Konstituierung der Nationalversammlung einen eigenen Rat unter dem Namen 
"Peloponnesische Gerussia" gegriindet haben54• Diese Richtung stellt im neuge 
wahlten Abgeordnetenhaus die Mehrheit. 
Die politische Hegemonie des biirgerlich-liberalen Fliigels wird dadurch sicher 
gestellt, dass in der neuen Verfassung der Legislative (Abgeordnetenhaus) 
nur begrenzte Rechte eingeraumt werden (Verabschiedung_des Haushalts, Kriegs 
erlc:larung). 
Im Laufe des Krieges entsteht aber eine neue politische Kraft unter der 
Leitung des Fiihrers der peloponnesischen Armee Kolokotronis. Wahrend der 
Flugel unter Mavrokordatos liberal-zentralistisch und der· Flugel der Vor 
steher konservativ-fOderal orientiert ist, tritt die neue Richtung fiir einen 
Jc:onservativen Zentralismus ein. 
Da die Kriegsfifhrung einer zentralen Lei tung bedarf, gelingt es Kolokotronis 
im ;;eiteren Verlauf der kriegerischen Auseinandersetzungen, sich die Jc:on 
servativ-fOderal eingestellten peloponnesischen Vors~eher unterzuordnen. 
Die zweite Nationalversammlung, die in Astros im Marz 1823 einberufen wird, 
bestatigt die Verfassung von 1822. Gleichzeitig wird die Leibeigenschaft als 
Arbeitsform abgeschafft, die Pressefreiheit anerlc:annt und die Folter fiir 
illegal erklart. Noch wichtiger aber ist, dass gegenuber der ersten Verfas 
sung die legislative Gewalt gestarkt wird und das Recht auf Sestellung und 
Kontrolle der Exelc:utiven erhalt, die konservativ-f&ierale Stromung wird 
jetzt dadurch endgiiltig geschwacht, dass die regionalen Rate auf Beschluss 
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der zweiten Nationalversamml~ng aufgelost werden, Die Legislative wird 1etzt 
von der liberalen Fraktion Mavrokordatos' kontrolliert, wahrend die Exekutive 
in die Hande der konservativen FrankHon Kolokotronis' iihergeht (Paparrigo 
poulos 1971, Bd. 15). 
Kolokotronis versucht aber mit Hilfe eines Putsche~ die Legislative neu zu 
konstituieren. Mavrokordatos entflieht auf die Insel Hydra, und so bricht 
1923 der erste Biirgerkrieg aus. Die peloponnesischen Vorsteher verbiinden 
sich, in der Hoffnung, die fOderale Richtung neu zu beleben, mit der libe 
ralen Regierung, so dass Kolokotronis schliesslich besiegt wird. 
Da sich aber die Zustande nach der Niederlage Kolokotronis' nicht andern, 
die Vorsteher z.B. kein Mitglied der neuen ·Regierung stellen, wechseln die 
Vorsteher die Fronten und verbinden sich mit Kolokotronis. Im Marz 1924 bricht 
der zweite Bilrgerkrieg aus. Die regierungst:r.'euen Tl>up~en Mittelgriechenlands 
besiegen aber erneut Kolokotronis. Er w~d,_ verhaftet und ins Gefangnis von 

-.> 1J~ 

Hydra geworfen. 
Mit dieser Niederlage der·peloponnesischen J<rafte unter Kolokotronis Anfang 
1825 ist gleichzeitig das Ende der autonomen politischen Rolle der Vorste 
her markiert. 
Auf der internationalen Biihne macht die griechische Revolution von Anfang an 
eine Veranderun8 der Krafteverhaltnisse moglich. Die Gross~achte greifen des 
halb' ab 1821 in die "griechische Frage" ein, so dass rur den wei teren Verlauf 
der Revolution das Krafteverhaltnis zwischen den Grossmachten von aus~hlag 
gebender Dedeutung wird, insbesondere nach der ap.yptischen Invasion von 1825, 
die zun Siege der Reaktion filhrt. 
Beim Ausbruch der Revolution ist Russland die einzige Macht der ''Heiligen· 
Allianz", die am Niedergang des Osmanischen Reiches interessiert ist, um 
ihre Expansionsplane nach ~lesten durchzusetzen. Unter dem Vorwand tilrkischer 
Gewalttaten gegen die christliche Bevolkerung und die christliche Kirche 
versucht Russland, die Zustimmung der westlichen Machte zu erlangen, um ge 
gen die Tiirkei einen Krieg filhren zu konnen. 
Wegen des Widerstands der westlichen Grossmachte und eigener Schwierigkei 
ten im Inneren verschiebt lU!ssland seine Krier,splane bis 1928. Es setzt sich 
bis dahin fiir die Griindung von drei halbautonomen p;riechischen Provinzen 
(Hegemonien) unter der Oberhoheit des Sultans ein (wie etwa in Moldawien 
und der Walachei). Dabei hofft es, dass diese Provinzen nicht nur. unter dem 
Einfluss der russischen Aussenpolitik stehen, sondern dass sie auch Statte 
standiEer Unruhen gegen die tiirkische Oberhoheit sein wiirden •. 1924 ruft 
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die r-ussdsche Rep:ieruni;i; eine Sitzung der filnf Alliierten (Russland, Eng 
land, F?oankreich, OsteITeich, Preussen) in ~etrograd ein, um den russischen 
Plan zur griechischen Frage zu diskutieren. 
England verlasst die Tagung in Petrograd unter dem Vorwand, dass efo.ersei ts. 
die provisorische Regierung Griechenlands, die fiir die volle Unabhangigkeit 
kampft, alle riane iiber halbautonome griechische Provinzen ablehnt, anderer 
seits der Sultan keine Abtretung der Tiirkei zulassen wiirde. 
In der Tat andert sich die englische Haltung zur "griechischen Frage11 in dem 
Masse, wie deutlich wird, dass die griechische Revolution nicht zu unterdrucken 
ist, und damit die Chance besteht, dem russischen Expansionsstreben nach ~le 
sten neben der Tiirkei ~it einem unabhangigen Griechenland ein weiteres politi 
sches Hindernis in den Weg zu stellen. Schon 1824 erreicht die griechische 
Regierung, die unter der Fiihrung von Mavrokordatos die :·liderspriiche im Inneren 
der "Heiligen Allianz" zu nutzen versteht, die I'lacierung der ersten grie 
chischen Staatsanleihe in England. Im Mari 1825 erkennt die englische Regierung 
die griechische ulockade der tiirkischen Kiisten an und befiehlt ihrer Ioni 
schen Behorde, g-riechfsche Schiffe als Schiffe einer sich im Kriege befind 
lichen Macht zu betrachten, 
Es handelt sich.hier um die inoffiz~elle Anerkennung der nationalen Unabhan~ 
g'igkeit Gr:iechenlands von Seiten Englands. 
Als Ende 1825 die agyptischen Truppen unter dem Ver~iindeten des Sultans Ibra 
him ?aschas auf dem Peloponnes landen und die Revolution unterdriicken, be 
schliesst die griechische Regierung, die Verteidigung und Unabhangigkeit Grie 
chenlands in die Hande des englischen Konigs Georg IV. zu legen. England 
regt daraufhin die Griindung einer einheitlichen halbautonomen griechischen 
Provinz (Hegemonie) unter der Hoheit des Sultans an. Im Juli 1827 wird auf 
englische Initiative hin zwischen England, Russland und Frankreich ein Pro 
tokoll unterschrieben, das die sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten 
zwischen den Kriegsparteien verlangt, um die Verhandlungen uber das zukiinf 
tige Regime beginnen zu kannen. Da die ll.gypter die Bedingungen der drei Mach 
te nicht akzeptieren, wird die agyptische Flotte van der Flotte der qlliier 
ten Machte unter der Fiihrung des englischen Admirals Codrington im OktobeJ'.' 
1827 im Hafen von Pylos versenkt. Im April 1828 bricht deJ'.' russisch-tiirki 
sche Krieg aus. Einige Monate spater landen franzosische .Truppen auf dem 
Peloponnes, um das Land von den Resten der agyptischen Armee zu befreien, 
Der Sieg Russlands im Kriege geren die Turkei wird 1829 im Vertrag von An 
drianopel besiegelt. Der Sultan wird gezsnmgen , die Forderungen de:r Gross- 
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machte zur griechischen frage zu akzept]eren. 1830 wird das Londoner ~oto 
koll von den drei Machten unterschrieben, womit Griechenland als unabhangi 
ges Konigreich anerkannt wird. Zum ersten Konig Griechenlands wird spater 
der Prinz Bayerns, Otto, ernannt. 
Es ist dami t deutlich geworden, dass die pr.iechische Revolution mitten in einer 
labilen internationalen Xonjunktur ausbricht. Der griechischen Revolutionist 
es eelungen, von der Labilitat deI' internationalen Krafteverhaltnisse t-1esent 
lich zu pr-ofitieren. Eine EI'klarung des Verlaufs der Revolution auf der Grund 
lage der Theorie der 11Abh.ll.ngigkeit" ware unfahig, das wesentliche zu begrei 
fen, namlich die Entwicklung der Revolution auf der Basis der in Sud- und 
Mittelgriechenland existierenden sozialen Verhaltnisse. Mehr noch , die Wider 
spruchlichkeit der Aussenpolitik der Machte und Shre gegensatzlichen Interes 
sen in Sudosteuropa. 
Was die inneren l\rafteverhaltnisse wahrend der letzten Jahre der Revolution 
betrifft> so wird nach der Invasion deI' agyptischen Armee die politische Rol 
le der Militars unter Koloxotronis gestarkt. Dennoch ist die van der drit 
ten Nationalversawmlung im Mai 1827 veraoschiedete Verfassung die demokra 
tischste Griechenlands und ohne Zweifel die demokratischste europaische Ver 
fassung dieser Ze5:t (Svolos 1972, Stavropoulos 1979, Bd. 1, S. &+22-429). 

Die dritte Nationalversammlung wahlt b:s zur Inthronisierung des von den 
Machten zu bestimmenden Konigs als ersten Gouverneur Griechenlands den bis 
dahin in russischen Diensten stehenden Ioannis Kapodistrias. 
LI'st die direkte Einmischung Russlands und Frankreichs zugunsten der griechi 
schen Revolution nach 1826 ermoglicht beiden Landern, ihren Einfluss auf die 
politischen Krane Griechenlands zu festigen. Gegen Ende der Revolution wer 
den drei Parteien gegrundet: Wahrend die hegemoniale politische Franktion 
der Revolution, die Liberalen, unter Mavrokordatos und Admiral I<oundouriotis 
aus Hydra die 11 englische" Partei bilden, grunden konservative ?oli tiker, da 
runter Kolokotronis, die "russische" Partei. Nicht allein die Verbindung mit 
der Politik Russlands, sondern vielmehr die ideologischen Komplikationen die 
ser Politik (christliche Orthodoxie, starker Staat, Zerteilung des Osmani 
schen Reiches und Expansionismus) sind fiir die 11pro-russische11 Richtung der 
Konservativen ausschlaggebend55 
Erst Ende 1825 (oder Anfane 1826) spaltet sich unter der Fiihrung von Koletis 
eine Fraktion vom liberalen Fliigel ab, die d:i e Unterstiitzung der Militars 
Mittelgriechenlands bekommt, Diese F'raktion grundet mit dem Programm einer 
Poli.tik des "s tarken Staates" und des nationalen Expansionismus' die "fran- 
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8.6 Q_er A~angspunkt des__.8!i..echischen Kapitalismus'_ 
Die griechische Revolutionist die politische Verdichtung des uber mehrere 
Jahrzehnte fortschreitenden Prozesses der Auflosung der asiatischen ?roduk 
tionsverhaltnisse.zugunsten der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse. 
Auf der okonomischen Ebene: 
Entwicklung des Handels-, Reeder- und Manufakturkapitalisrnus'; gleichzeitige 
Auflosung des asiatischen Gemeindebesitzes auf dern Lande in Richtung privater 
Besitz- und Eigentumsverhaltnisse. 
Auf d~£_1itischen Eb~ 
Umwalzung der Gemeindestrukturen und Veranderung der politischen Rolle der 
Vorsteher; Konstituierung einer burgerlichen politischen Elite griechischer 
Nationalitat in Konstantinopel, aber auch im Ausland. 
Auf der ideologischen Ebene: 
Vorherrschaft des hiirgerlichen Nationalismus.1 , der' griechischen Aufklarung 
und des Liberalismus 1 , 

Die Revolution stellt das sprunghafte Fortschreiten aller dieser Prozesse 
dar, die tatsachliche Errichtung der kapitalistischen Herrschaft, 
Auf der politischen Ehene werden die lokalen Machte vernichtet1 die Grund- 

zosische" Partei, die in der ersten Periode der Unabhang.Lgked, t Griechenlands, 
insbesondere nach 18~3, in der Periode der konstitutionellen Monarchie, ·zur 
fiihrenden politischen Partei wird. 
Die drei Parteien verbindet folgende gemeinsame Zielsetzung: die Einsetzung 
einer verfassungsmassigen Regierung und eine nationale Expansionspolitik auf 
Grund der Ideologie der "Megali Idea", Grosse Idee, d.h. die Rekons'r i tud erung 
des byzantinischen Reichs in Europa und Kleinasien auf neugriechischer Basis. 
Dennoch unterscheidet sich die "englische11 Partei von den beiden anderen da 
durch, dass sie wenip;er auf einen expansionistischen Kurs fix:i.ert ist, sondern 
die Perspektive vor allem der okonomischen und sozialen (d.h. kapitalistischen) 
Entwicklung,Griechenlands verfolgt. 
Man sollte aber diese Unterschiede nicht mechanistisch als Gegensatze zwischen 
Fraktionen der Bourgeoisie verstehen. Die politischen Farteien sind weniger 
110rganisatoren" des Blocks an der Macht, sondern vielmehr "Organisatoren" 
des sozialen Konsens," d.h. ideologische Staatsapparate (dazu s. auch Kapitel 9). 
Der tatsachliche Organisa~or des Blocks an der Macht, die tatsachliche "Par 
tei11 der Bourgeoisie ist der kapitalistische Staat als Ganzes. Die griechi- 
sche Bourgeoisie erkampft also 1821-1827 ihre eigene "Partei". 
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steine fiir die Herausbildung eines zentralen burgerlichen Staatsapparats ge 
setzt, biirgerliche Rechtsverhaltnisse etabliert und hiirgerliche Parteien kon 
stituiert. 
Auf der okonomischen Ebene wird die wesentliche Voraussetzung der reibungsfrei 
en VorheI'I'schaft des existierenden Handels- und Reederkapitals und daruher 
hinaus der kapitalistischen Entwicklung sichergestellt: Das Privateigentum der 
Produzenten auf dem Lande. 
Wir haben schon uber die marginale Rolle des Grossgrundbesitzes in den be 
freiten griechischen Gebieten ges?I"ochen. Eine Verwirrung entsteht aus det' 
Tatsache, dass mehr als die Halfte des Ackerbodens (der Rest wird von Kiirnp 
fern der Revolution usurpiert) seit 102·2 van der revolutionaren Regierung 
als "nationaler Boden" deklariert wird. ri;_e Bauern, als ?rivatbesitzer der 
Landerei.en, werden verpflichtet, dem Staate eine Steuer zu zahlen, die 10 % 

bis 25 % des Bruttoprodukts ausmacht. Tat~~~hlich gelingt es aher dem neu 
gegriindeten Staate nur, einen geringen Teil dieser Steuer zu erheben (Tsou 
kalas 1976, s. 77). Daruber hinaus haben die Bauern nicht nur das volle Be 
sitz-, Erbschafts- und Veraussserungsrecht, sondern sind auch in der Gestal 
tung des Produktionsprozesses vollkornmen autonom. Sie tragen auch das volle 
Risiko bei Katastrophen selbst (Stavropoulos 1979). 
Es handelt sich also nur um ein juri.stisches Eigentum des Staates am Boden, 
das der Regierung erlaubt, die fiir den Staatshaushalt ·und fiir die Bedienung 
staatlicher Anleihen benotigten Mittel zu sichern56. Die tatsachlichen Ei 
genturns- und Besitzrechte liegen in den Handen der bauerlichen Kleinprodu 
zenten (s,· auch Tsoukalas 1976, S. 77 und Kapitel 9 dieser Arbeit). 
Eine neomarxistische Theorie (Vergopoulos 1975) betrachtet des Vorhandensein 
kleiner Landeigentiimer als Resultat der staatlichen Initi.ative, insbesondere 
der fri.ihzeitigen Deklarierung des Ackerlandes als "nationalen 3oden". Sie 
1'ehauptet ferner, ·dass der Staat in Griechenland, wie in allen "peripheren 
Landel:"Il11, die Eigentumsver'fialtnisse, die gesellschaftlichen Klassen und ins 
besondere die kapitalistische Klasse pI"oduziert babe (s , auch Vergopoulos 
1981). In Wirklichkeit ist aber- das Kleineigentum auf dem Lande ein Resul 
tat der konkreten Form des Klassenkarnpfs: der Art und Weise der Auflosung 
der asiatischen Vel"haltnisse, der> Abwesenheit von Feudalverhaltnissen und 
des poli tischen Gewichts der Kleinproduzenten, d Le an der Revoluti.on teil 
genommen haben. 
Auf der okonomischen Ebene fuhrt die vollstandige Auflosung der APW zur Vol" 
herrschaft des existierenden Handels- und 'Reederkapitals, die neben del" 
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Diese gunstigen gesellschaftlichen Voraussetzungen einer kapitalistischen 
Entwicklung werden zur Zeit des griechischen Unabhangigkeitskampfes von zwei 
Faktoren beeintrachtigt: a) den grossen ol<::onomischen Zerstorungen wahrend 
des siebenjahrigen Krieges, b) dem ausgedehnten be1iaffneten lliderstand gegen 
das neue soziare und politische Regime in Form der Rauberei. Die Riiuber, als 
Oberreste der lokalen asiatischen Machte kontrollieren insgesamt ein Sech 
stel bis ein Viertel des griechischen TerTitoriums (Bouropoulos 1931)57, 
Die Rauberei bildet e:i.ne bedeutende Nebenerscheinung des Obergangsprozesses 
von der APW zur l<PW. Sie ist ein Produkt der asiatischen Vergangenhe~t Grie 
chenlands, in der - wie oben dargestellt - auf der Grundl~ge des Gemeineigen 
tums und besonderer politischer Strukturen das Bandenwesen eine bedeutende 
Rolle spielt. Sie unterscheidet sich deshalb vom klassischen Fall der stadti 
sohen Rauberei bzw. des stadtischen Vagabundentums fundamental (About 1957) 
Die Niederlage der Revolution, der katastrophale okonomische Zustand und die 
ttAnarchie" (Rauberei) sind die ausschlaggebenden politischen Faktoren nach 
1825. Mit dem Ende .des bewaffneten Kampfes entsteht eine Situation des "ka- 

llerausbildung eines Gesamtarbeiters die wicht5.gste Voraussetzung fiir die 
Entwicklung des industriellen Kapitalismus' darstellt. 
Es darf aber nicht vergessen werden, dass es sich im Jahre 1830 nur um eine 
Voraussetzung handelt. ~b deri Industriekapitalismus sich durchsetzen wird, 
ist vor aLLem eine Frage des zukiinftigen Klassenkampfes, denn die kapitali 
stische Entwicklung erfordert die Aufhebung des bauerlichen Kleineigentums. 
Marx formuliert diesen Zusammenhang wie folgt: "Es ist selbstverstandlich, 
dass die Zei t der Auflosung der friiheren Pnodukt Lonsvedaen und Weisen des 
Verhaltens des Arbeiters zu den objektiven Bedingungen der Arbeit - zugleich 
eine Zeit ist, wo einerseits das Geldvermogen schon zu e~ner gewissen Breite 
sich entwickelt hat, andersei~s rasch wachst und sich ausdehnt durch diesel 
ben Umstande, die jene Auflosung beschleunigen. Es selbst ist zugleich einer 
der Agenten jener Auflosung, wie jene Auflosung die Bedingung seiner VP.rwand 
lung in Kapital ist. Aber das ·blosse Dase:i.n des Geldvermogens und selbst 
·Gewinnung einer Art supremacy seinerseits reicht keineswegs dazu hin, dass 
jene Auflosung in Kapital geschehe ( ••• ) Eigen ist dem Kapital nichts als 
die Vereinigung der Massen von Handen und Instrument en, die es vorfindet, 
Es agglomeriert sie unter sein-e?' Botmassigkeit. Das ist sein wirkliches An 
haufen ( ••• )Die Produktion von Kapitalisten und LohnaI'heitern ist also ein 
Hauptprodukt des Verwertungsprozesses des Kapitals" (Marx 1974, S. 405, 407, 
412). 
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tastrophalen Gleichgewichts11: Kelne politische Kraft ist stark genug, die 
politische Hegemonie uber die anderen pol.itischen Kriifte zu erlangen und den 
Zusammenhalt den Gesellschaft sicherzustelle:n. Keine Partei ist aber auch so 
schwach , um einer a~deren Partei die Vorherrschaft zu erlauben, 
Das Resultat ist, wie in allen Fallen eines "katastrophalen Gleichgewichts11 ·, 

der 11_Bonapartismus", d. h. die Zentralisierung der Macht in den Handen des 
Staatsoberhaupts und eine diktatorische Regierung, die von den existierenden 

• • h V-""f bh-· ' ' 59 politisc en ""·a ten una angig ist 
Sowohl die Regierung des ersten gouveI'neurs, Kapodistrias, als auch die Perio 
de de?' absoluten Monarchie von 1833 bis 1843 ist in dieser Weise zu interpre 
tieren. Es handelt sich weder um das Resultat eines Kompromisses zwischen der 
Bourgeoisie und den Feudalherren noch um den Willen der Grossmachte, sondez-n 
um die Hegemoniekrise irn Kampf der politischen Parteien um die Macht (s. auch 
Daskalakis 193~). 
Kapodistrias kommt irn Januar 1828 nach Griechenland und schon im selben Monat 
wird die VeI'fassung unter Einwilligung der Parteien aufgehoben. Die Opposition 
gegen seine 11tyrannische11 Regierung is:t von Anfang an gross. Sie verwandelt 
sich-1831 in einen offenen Aufstand - sowohl auf den Inseln unter der Leitung 
der "englischen" Partei und der wichtigsten intelektuellen der Zeit als auch 
in Mittelgriechenland unter d er- Leitung der "franzosisch.en" Partei (Daskala 
lis 1934) - als Kapodistrias den fundamentalen Fehler begeht, sich mit der 
"russ~schen" Partei zu verbinden (Papadakis 1934). Kapodistrias wird darauf 
hin im September 1831 ermordet. Der Ausbruch eines neuen Biirgerkriegs kann 
in letzter Minute verhindert werden (Daskalakis 1934). Die Zeitspanne bis zur 
Ankunft KonigOttos (Januar 1833) wird von den meisten Historikern als "Perio 
de der Anarchie" bezeichnet (so z,B, Svoronos 1976, s. 73). 
Die Herausbildung des neugriechischen kapitalistischen Staates ist also ~on 
einer Tendenz zur politischen Krise begleitet. Dennoch gelingt es der neuge 
griindeten burgerlichen Macht von Anfang an, eine bestimmte politische Stra 
tegie zu verfolgen, niimlich die Expansion des·nationalstaatlichen Territo- 



9.1 Das Problem der Periodisierung der kapitalistischen.Entwicklung Griechen- 
lands 

Wir haben in den vorigen Kapiteln gezeigt, dass die kapitalistische Ent~icklung 
nicht als ein rein "okonomischer", sondern vielmellI' als ein gesamtgesell 
schaftlicher Prozess betrachtet werden muss. Die kapitalistische Entwick-. 
lung der neugriechischen Gesellschaftsformation umfasst also mehrere gesell 
schaftliche P~ozesse, die sich auf allen sozialen Ebenen abspielen: Die Unter 
werfung aller nicht-kapitalistischen Produktionsformen; die Entwicklung 
und allmahliche Vorherrschaft des industriellen Kapitals; die Agrarfrage - 
insbesondere nach der.Annexion Thessaliens (1881) - und die Agt:'arreform; 
die politische Reform und die Reform der staatlichen Funktionen; die okono 
mische Expansion im slid-ostlichen Mittelmeerraum; die expansionistische Po 
litik, die Kriege und die Ausdehnungdes nationalstaatlichen Territoriums; 
die nationale Vereinheitlich~ng als Voraussetzung und Basis der Durchkapi 
talisierung. 
Es handelt.sich offensichtlich um.die Entwicklung eines spezifische~ histo 
rischen "Systems" der kapitalistischen Klassenherrschaft. Diese,. im Klassen 
kampf sich reproduzierende Her>rschaft des griechischen Kaprtals, ist in den 
Rahmen der internationalen kapitalistischen Verhaltnisse eingebettet und 
wird von diesen stark beinflusst. 
Da alle oben genannten Prozesse nicht synchron verlaufen, sollte man eher 
van einer Periodisierung der okonomisehen Verhaltnisse in Griechenland spre 
chen, bzw. yon einer Periodisierung der okonomischen.Verhaltnisse auf dem 
Lande, oder in der griechischen Industrie etc., Es ~are auch richtiger, von 
einer Periodisierung der politischen Verhaltnisse, der Kiassenauseinanderset 
zungen, der internationalen Verhaltnisse Griechenlands usw. zu sprechen, 
als von einer Periodisierung des griechischen Kapitalismus im allgemeinen. 
Die Tatsache jedoch, dass alle diese .Pro.zesse verschiedene 11Sei ten" der er 
wei terten ·Reproduktion der gesamtgesellschaftlichen Herrschaft des grie 
chischen Kapitals darstellen, erlaubt uns, eine solche getrennte Untersu 
chung der geschichtlichen Entwicklung der einzelnen Bereiche zu vermeiden: 
Im folgenden werden wir versuchen zu zeigen, dass die verschiedenen Phasen 

Expansionismus und ~apitalistische Entwicklung 
( Dre Herausbildung des zeitgenossischen Griechenlands: 1830 .; 1940 l 
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ports, sowie die grossen Inves td tionen im Bereich der Infr-astnuktun, In die 
ser Periode (1881) wird Thessalien Griechenland einverleibt. Dadurch ent 
steht die "Frage der Landgtiter". 
c) 1909 - 1922 ist die Periode der Reorganisation der staatlichen Apparate 
und Funktionen und gleichzeitig der Expansion des nationalstaatlichen Terri 
toriums. Durch die "Balkankriege" von 1912-1913, den I. Wel tkrieg und die 
griechische Invasion in Kleinasien (1919-1922) kristallisiert sich im gros 
sen und ganzen das neugriechische Territorium heraus. Der Aufstand von 1909 
hat schon vorher den Weg nicht nur zum Expansionismus, sondern auch zur so 
zialen Reform in Richtung des "Kapitalismus des relativen Mehrwerts" eroff 
net. Die akuten Klassengegensatze und politischen Auseinandersetzungen wer 
den auf der politischen Ebene als Spaltung zwischen einer republikanischen 
und einer pro-monarchischen burgerlichen Fraktion (die sogenannte "nationale 
Spaltung") deutlich. 
d) Die Periode nach der "Kleinasien-Katastrophe" bis zum II. Wel tkrieg ( 1922- 

der Entwicklung des griechischen Kapitalismus sich voneinander vor allem 
dadurch unterscheiden, dass jede einzelne durch die Vorherrschaft einer be 
sonderen Form der gesellschaftlichen Prozesse bestimmt wird. 
Man kann also eine Periodisierung der kapitalistischen Entwicklung vorschla 
gen, die das jeweils Wesentliche der sozialen Entwicklung untersucht, ob 
wohl dabei die Gefahr besteht, dass die genauen zeitlichen Trennungslinien 
zwischen den verschiedenen historischen Perioden und Phasen nicht scharf 
bestimmt werden konnen. Es ist m.E. dennoch angemessen, auf der Basis der 
oben gemachten Uberlegungen, die Entwicklung des griechischen Kapitalismus 
bis zum II. Weltkrieg in vier Perioden einzuteilen: 
a) Die Periode 1830 - 1870 wird von der Stabilisierung der bilrgerlichen Ver 
haltnisse und Institutionen unter dem Fortbestehen der okonomischen und ge 
sellschaftlichen Herrschaft des Handels- und Reederkapitals beherrscht. 
In dieser Periode finden u.a. bedeutende politische Ereignisse statt, wie 
der Aufstand von 1843 und die darauf folgende Etablierung der konstitutio 
ne l.Len Monarchie, sowie die Entthronung von Konig Otto im Jahre· 1862. Auch 
aussenpolitische Ereignisse pragen das Bild dieser Periode, wie die von 1854 
bis 1859 van England und Frankreich betriebene 11internationale Kontrolle" 
iiber Griechenland, um wfillrend des Krimkrieges eine griechische Invasion in 
die Tilrkei auszuschliessen. 
b) D~e· Periode 1870 - 1909 bezeichnet die Wende zum Industriekapitalismus, 
mit der raschen Entwicklung der industriellen Produktion und des Kapit~lim- 

' 
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9.2.~Uie soziale und politische Entwicklung im neugegrundeten griechischen 
Staat 

Die Ankunft Konig Ottos in Griechenland im Januar 1833 beendet die im neu 
gegrundeten griechischen Staat seit September 1931 anhaltende "Periode der 
Anarchie". 
Die Periode der> "absoluten Monarchie11, 1833-1843, kann als Pe:roiode des Auf 
baus des biirgerlichen Staatsapparates bezeichnet werden. 1931 besteht keine 
bilrgerliche, d.h. 11parteilose11 Arme~, keine stabile Hierarchie der staatlichen 
Instanzen. Das nachrevolutionare Klima, die Niederlagen der Revolution (1825- 
1827) und die 1827 ausgebrochene akute politische Krise lahmen die neuge 
grilndeten bilrgerlichen politischen Institutionen. Die Bestl'ebungen des Bona 
partismus (Kapodistrias), eine I'egulare parteilose Armee zu bilden, komman 
nach seiner Ermordung zum Sti~lstand (Papageorgiou, 1986)59• Die hoheren Am 
ter in.der neuen Exekutive und in der neuen AI'mee werden nach 1833 hauptsach 
lich mit Bayern besetzt. Die Regierung ist in den Handen einer bayz>ischen 
Regentschaft, die auch die griechischen Minister und Staatsrate ernennt. 
Fiinftausend bayz-ische So~daten bilden den Kern der gr>iechischen Armee. 
Das Land wird in Prafekturen, Provinzen und Magistrate eingeteilt, auf der> 
Basis eines Verwaltungsmodells, das rnit dem Frankreichs grosse Ahnlichkei 
ten aufweist. Durch dieses Verwaltungssystem werden alle lokalen Behorden 
dem zentI'alen Staatsapparat untergeordnet. Im neugzoiechischen Staat bleibt 
keinJ}Raum f.i.brig ftlr lokale Machte in der Art der ehemaligen Vorsteher (Das- :.• 60 kalakis 1934, S, 577, Tsoukalas 1981, S. 264-265) . Das Rechtssystem des 
neugegrUndeten Staates basiert auf dem romischen Recht (Stavropoulos 1979, 
Bd. II, S. 58). Mehr noch, die Orthodoxe Kirche Griechenlands wird im Ver 
haltnis zum Patriarchat Konstantinopels ftlr autokephal erklart. Schon nach 
1829 werden die Grundlagen eines offentlichen Schulwesens geschaffen. 1837 
wird die Universitat von Athen gegrilndet. 

9.2 Entwicklung unter der Vorherrschaft des Handels- und Reederkapitals 
(1830-1870) 

1940) ist die Ar>a der sprunghaften kapitalistischen Entwicklung und der po 
l~tischen Krise, Die okonomischen, gesellschaftlichen, institutionellen 
und territorialen Umstrukturierungen der vorigen Periode schlagen sich jetzt 
in sehr hohen Wachstumsraten nieder. Die "nachholende Entwicklung11 wird von 
einer standigen Krise des politischen Systems begleitet, die 1936 schliess 
lich zur Errichtung eines diktatorischen Regimes fllhrt. 
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Als Muster f!lr die Verfassung von 1844 dienen die franzosische Verfassung von 
1830 und die belgische von 1831 (Alivisatos 1983), Es handelt sich um die 
Etablierung einer.ausserst zentralisierten Form des ptirgerlichen Staa~sappa 
rats. in dem sowohl die Exekutive als auch die Legislative (Parlament + Senat) 
unter der Kontrolle der Krone stehen (Stavropoulos 1979, Daskalakis 1934, 
Zepos 19 34) • 
Die Wahlen von 1844 sind von Unruhen begleitet, schliesslich ergreift die 
11:franzosiche" Partei unter Koletis 1845 die Regierungsmacht. Die Politik 
des griechischen Staates unter Konig Otto und Koletis ist von einem extre 
men Chauvinismus gepragt: Pa~tisanentruppen werden gebildet und in die.Tilr 
kei (Thessalien, Hepirus) geschickt, die offizielle staatliche Ideologie 
propagiert die Bildung eines neugriechischen Reiches auf dem Balkan und in 
Kleinasien ("Megali Idea"). Der Chauvinismus ist die vorher>rschende Form 
der her-cachenden bilrgerlichen ldeologie, die e.i.ner-sed ts das Regime der 
konstitutionellen Monarchie legitimier>t und andererseits die Person des 
Konigs volkstumlich macht. 
Der Tod von Koletis (1847) eroffnet eine Periode der direkten E~nsetzung de:r 
Regierungen du:rch den Konig, was sehr oft nichts anderes als eine Verge 
waltigung der tatsachlichen politischen Krafteverhaltnisse bedeute't. Diese 
wachsende Unterordnung des politischen Apparats unter die Krone eliminiert 

Die Unterordnung des Staatsapparates unter die Krone bedeutet keineswegs 
die Abschaffung der politischen Parteien bzw. die Aufhebung der institutio 
nellen Voraussetzungen des bOrgerlichen Reprasentationssystems. Im Gegen 
teil, alle drei Parteien spielen eine nicht zu unterschatzende Rolle.inner 
halb des politischen Systems der absoluten· Monarchie (unter den Kadern der 
Parteien werden z.~. die Minister bzw. die h5heren Beamten rekrutiert, die 
die Einwilligung Ottos zur Errichtung eines konstitutionellen Regimes zu 
erlangen versuchen). Die Filhren der politischen Parteien werden zunachst als 
Botschafter ins Ausland geschickt, 1841 wird jedoch eine Regierung gebildet, 
in der die Vorsitzenden aller Parteien beteiligt werden (Premierminister 
wird der Ftihrer der 11englishcen" Partei Mavrokordatos). Die politische In 
stabilitat, die dem Rucktritt dieser Regierung folgt, spitzt sich 1843 zu, 
als Griechenland den Staatsbankrott erklaren muss. Am 3, September 1843 
bricht in Athen unter der FUhrung der drei Parteien und unter Beteiligung 
ver>schiedener militarischer Einheiten ein Aufstand aus, der> das Regime der 
absoluten Mona:rchie beendet. Konig Otto wird gezwungen, eine Verfassung zu 
erlassen. 
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die auf dem Parteisystem beruhenden politischen Reprasentationsstrukturen 
und filhrt zu einer permanenten, wenn auch latenten politischen Krise. Die 
auf Chauvinismus und Expansionismus beruhende Volkstumlichkeit der Krone 
ist jetzt nicht nur die vorherrschende, sondern auch die einzige Legitimations 
ideologie des politischen Regimes. 
Am Ende der fUnfziger Jahr~ gerat aber auch diese expansionistische Ideo 
logie und Politi!< in.eine Krise: Dem griechischen Staat gelingt es nicht, 
sein nationales Territorium zu vergrossern. Der Versuch,·einen Partisanen 
krieg in der Tilrkei zu entzilnden, ftlhrt nur zu einer Wiederbelebung der 
Rauberei im nordlichen Mittelgriechenland. Der entscheidende Wendepunkt ist 
jedoch die erfolglose Invasion in Thessalien und Hepirus, die·nii.t dem Aus 
bruch des Russisch-Tilrkischen l<rimkrieges (1853) zusammenfallt. 
Als der Krimkrieg ausbricht, glauben alle griechischen politischen Ftlhrer 
und vor allem Konig Otto, dass die Zeit der Verwirklichung der "Grossen Idee" 
gekommen ist. Die griechischen Truppen dringen auf Befehl Konig Ottos in 
Thessalien und Hepirus ein und besetzen in kurzer Zeit das ganze Territorium. 
Im Februap 1854 verbOnden sich aber England und Frankreicht mit der TOrkei 
gegen Russland, und im M~z 185~ landen englische und franzosische Truppen 
in Piraus, um die wei tere grie"chische Einmischung in den Krimkrieg zu stop 
pen, Die Besetzung von Piraus dauert bis 1857, die griechischen Truppen 
verlassen das tilrkische Territorium, das Prestige des Konigs ist gebrochen 
- was u.a. an der Tatsache zu erkennen Ls t , dass der von Otto venhasate 
Fiihrer der Revolution von 1843, Kallergis, in der 1854 unter dem liberalen 
Mavrokordatos gebildeten Regierung Minister des Milit&rs wird (Daskalakis 
1934). Der Konig, den man jetzt ftlr die franzosisch-englische Besetzung 
verantwortlich macht, verliert auch an Prestige, weil Russland nach dem 
l<rimkrieg keine "pro-griechische" Politik betreibt, sondern mit dem auf 
steigenden Nationalismus der anderen Balkanvolker im Rahmen der sich da 
mals konstituierenden Aussenpolitik des "Panslawismus" liebaugelt. Nicht 
nur Griechenland, sondern auch das seit 1830 halbautonome Serbien sowie 
die um einen eigenen Staat kampfenden Bulgaren und Albanen erheben jetzt 
Anspruch auf das Territorium der Tilrkei auf dem Balkan. Der Krimkrieg kann 
also als der Ausgangspunkt der nicht-griechischen nationalen Bewegungen 
auf dem Balkan betrachtet werden, die im Laufe des l<rieges die russische 
UnterstUtzung bekommen. 
Die neue internationale KonjunktllI' in der Balkanregion hat sehr bedeutende 
Konsequenzen f\lr die Entwicklung Griechenlands: In der Innenpolitik wandelt 
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sich die·latente Legitimationskrise des politischen Systems in kurzer Zeit 
zu einer offenen Krise; in der Aussenpolitik beginnt die Periode der inter 
balkanischen Konflikte und in der Wirt~chaftspolitik verandert sich die Be 
ziebung des griechischen Staates zu den griechfachen Kapitalisten im Ausland. 
Mit dem Rllckzug der Besatzungstruppen von Piraus versucht Konig Otto, seine 
politischen Privilegien erneut zu sichern. Dabei verbucht er aber nur kurz 
fristige Erfolge. Einerseits verUJ:!sacht die Bildung von mehrerer kronetreuen 
Regierungen die weitere·Schwachung der politischen Parteien, andererseits 
filhrt das Scheitern eines neuen expansionistischen Plans des Konigs - Pie 
mont - 1859 zu einer offenen politischen Krise: Massenkundgebungen und zahl 
reiche Rebellionen rnilitarischer Einheiten fUhren schliesslich zum Aufstand 
vom Ok'tohez- 1862. Otto-ldrdentthront·und aus dem Lande vertrieben (Daskalakis 
1934). 
Die oolitische Krise der Jahre 1855-1862 beschleunigt die Auflosung der alten 
Parteien und verandert die politishce B~ne vollkommen. Die politische Krise 
und die Regimeumbildung von 1862 lasst filnf neue Parteien entstehen. Die po 
litische Unbestandigkeit dauert bis in die 70er Jahre, bis zur Entsehung 
einer konservativen Partei und einer liberalen Partei unter Trikoupis. 
Mit der Entthronung Ottos wird in Athen eine. "konstitutionelle Versammlung" 
aus allen poli tischen Kraften einberufen·, Die Versamm.J,.ung akzeptiert den von 
England vorgeschlagenen Prinz Georg Glllcksburg von Danemark als neuen Konig 
Griechenla?ds. Gleichzeitig.zieht England von den Ionischen Inseln ab, die 
so Griechenland einverleibt werden. Die immer enger werdenden Beziehungen 
Russlands zu den slawischen Volkern des Balkans erklart diese pro-griechi-· 
sche Wende in der englischen Aussenpolitik, 
!111 November 1864 verabschiedet die "konstitutionelle Versammlung" die neue 
Verfassung Griechenlands, Es handelt sich um eine ausserst liberale Verfassung, 
die wohl progressivste Verfassung im Europa dieser Zeit (Stavropoulos 1979, 
Tsoukalas 1981, Sgouritsas 1934). Die Befug:qisse des Konigs werden konstitu 
tionell begrenzt, der Senat wird abgeschafft und die Kompetenzen des Abge 
ordnetenhauses werden bedeutend verstarkt61• Gleichzeitig wird das allge- 
meine Wahlrecht ffir die gesamte milndige mannliche Bevolkerung gesetzlic~ er 
lassen. Es ist hier daran zu erinnern, dass zu dieser Zeit·das allgemeine 
Wahlrecht nur in Frankreich (seit 1848) gilt. In.Deutschland wird das all 
gemeine Wahlrecht (filr die Manner) erst 1871 bewilligt, in der Schweiz 1874, 
in Spanien 1890, in Belgian 1893, in Norwegen 1898, in Osterreich 1907, in 
Schweden 1909, in Holland 1917 und in Italien 1912. In England findet zwar 
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9,2.2. Ober die Form des Staates 
Der liberale Charakter des parlamentarischen Systems in Griechenland nach 
1864 wird sehr oft von linken Historikern unterschatzt. Eine traditionelle 
linke Auffassung behauptet, dass his 1909 (Aufstand des Militars und des 
Volkes in Athen) der soziale Charakter Griechenlands "halbfeudal" ist und 
alle liberale Bewegungen im 19. Jahrhundert, aber auch das wirtschaftliche 
~achstum der drei letzten Jahrzehnte jenes Jahrhunderts, nur erfolglose Ver 
suche der Bourgeoisie sind, die politische und okonomische Hegemonie zu er 
obern (so z.B. Kordatos ~~74). Die differenziertere Position von Svoronos 
( 1976) betrachtet die Machteroberung dunch die Bourgeoisie als .einen Pro 
zess, der Mitte der 50er Jahre in Gang gesetzt wird und 1909 seinen Abschluss 
findet. Die Verfassung von 1864 wird dabei als ein Nebenprodukt der ersten 
Phase des wirtschaftlichen Aufstiegs des Bilrgertums betrachtet. Df.ese oko 
nomistische Theorie kann denim internationalen Vergleich ausserst libera 
len Charakter der zweiten Verfassung des griechischen Konigreichs nicht er 
klaren, Wenn der Liberalismus als kausales Ergebnis des bilrgerlichen wirt 
schaftlichen Wachstums anzugeben ist, stellt sich die Frage, weshalb die 
hoher entwickelten kapitalistischeti Lander Europas keine liberaleren par 
lamentarischen Systeme hervorgebracht haben als Griechenland. 
Die neo-marxistischen Analysen von Tsoukalas (1977 und 1981) erklaren den 
konstitutionellen Liberalismus des Bilrgertums als Resultat des Fehlens ei 
ner konsolidierten herrschenden Klasse im Griechenland des 19, Jahrhun 
derts. 
Tsoukalas (1981, S, 263 ff.) betrachtet die historische EntwicklUIJg vom 
Ausbruch der Revolution bis zu der potitischen Reform vom 3. September 
1843 als einen Prozess der Niederlage der Vorsteher,.die seiner Ansicht 
nach die einzige konsolidierte Machtgruppe jener Zeit bilden. Er unter- 

1867 eine Wahlreform statt, das allgemeine Wahlrecht·wird aber hier erst 
im 20, Jahrhundert vollstandig eingefilhrt. In den anderen Landern des Bal 
kan beruht das oarlameritalische Svstem nie auf dem allgemeinen Wahlrecht. 
Die einzige Ausnahme ist, aber auch nur filr eine kurze Zeit (1879-1881 und 
1887-1889), Bulgarien ,(Tsoukalas 1981, s. 30.3-304). Es ist bemerkensver t , 
dass schon die griechische Verfassung von 1844 das Wahlrecht filr alle (miln 
digen) Manner,"die entweder 11Eigentilmer11 oder in 11einem unabhangigen Beruf 
tatig" s lnd bewilligt. Sgouritsas (1934) bebauptet, daas dadur-ch nur die 
Hausdiener und die Lehrlinge von den Wahlen ausgeschlossen sind, 
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schatzt dabei vollkommen die politische, okonomische und ideologische Rolle 
der tatsachlich herrschenden Klasse. der Bourgeoisie, Er behauptet ferner, 
dass die Revolution von 1843 den (ersten) politischen Sieg der Vorsteher 
darstellt. weil viele einflussreiche Vorsteher Spitzenstellungen im zentra 
len Staatsapparat nach 1844 besetzen. Derselbe Autor betrachtet dariiber hi 
naus die liberale parlamentar~sche Ordnung nach 1864 als Resultat der un 
vollkommenen Form des Gegensatzes zwischen Lohnarbeit und Kapital, er be 
hauptet schliesslich, dass die Bourgeoisie in Griechenland ein Produkt des 
Staates sei. 
Diese Theorie ist nicht nur aus empirischen GrUnden, sondern auch wegen 
mangelnder theoretischer Stringenz zuruckzuweisen. Die gesellschaftlichen 
Klassen.und Schichten sind nicht als Gruppen von Personen zu betrachten, 
sondern als Resultat gesellschaftlicher Verhaltnisse (d.h. des Klassenkampfs) 
bzw. als Personifizierung dieser Verhaltnisse. Ein "Vorsteher" bedeutet also 
eine bestimmte gesellschaftliche Stellung und. Funktion im Rahmen der asia 
tischen Klassenherrschaft. Nach der vollstandigen Auflosung der asiatischen 
Produktionsweise gibt es von daher nur Personen, die ehemals die Stellung von 
Vorstehern hatten. Im Rahmen des neugegrUndeten gI)iechischen Staates spielen 
diese 11ehemaligen Vorsteher" eine radikal andere gesellschaftliche Rolle: 
Sie ilbernehmen die Funktion von Offizieren, Abgeordneten, Verwaltungsbeamten 
und Ministern des neuen bilrgerlichen Staates. 
Wenn dariiber hinaus ·die liberale Ara nach 1864 als Resultat nicht-konsoli 
dierter bUrgerlicher· VerM.ltnisse analysiert wird, wie ist dann der absolu 
tistische Charakter der ersten griechischen Verfassung von 1844 zu ePkla 
ren? 
Meines Erachtens ist sowohl der Charakter der ersten griechischen Verfassung 
als auch der liberale Bruch van 1864 als Resultat des Klassenkampfs zu ana 
lysieren. 
Durch die bewaffnete Revolution von 1821-1827 haben die Volksmassen eine sehr 
starke politische Position in der griechischen Gesellschaftsformation er 
rungen. Das politische Gewicht der Volksmassen erklart z.B •• wie wir schon 
gesehen haben, das Fehlen des Grossgrundbesitzes auf dem Lande und die Eta 
blierung kleinbilrgerlicher Strukturen. 
Zwei weitere politische Momente belegen unsere These Uber das im interna 
tionalen Vergleich grosse Gewicht der Vol.ksmassen im neugegrilndeten Grie 
chenland: 
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a) Die grosse Verbreitung der Presse 
Die Geschichte der nach-revolutionaren griechischen politischen Presse be 
ginnt 1831; diese spielt wahrend der gesamten Periode der Monarchie Ottos 
eine sehr.bedeutende politische, vor allem oppositionelle Rolle, In aen Jah 
ren 1833-43 werden in ganz Griechenland 62 politische Zeitungen herausge 
geben. 1852 gibt es in Athen, d~s zu der Zeit maximal 35000 Einwohner hat, 
19 DI>ucke~eien und 15 politische Zeitungen. 1861 erscheinen 41 politische 
Zeitungen im ganzen Land, davon 26 in Athen. 1870 gibt es in ganz Griechen 
land 68 politi~che Zeitungen, Hinzu kommen die schon in den 40er Jahren"des 
18. Jahrhunderts weit verbreiteten politischen Zeitschriften (PaEJalexandrou 
1934, S. 1038, Tsoukalas 1977, S. 214, Tsoukalas 1981, S. 146). 
b) Charakteristisch fllr das .politische Gewich.t der Volksmassen ist ferner die 
Teilnahme der Bevolkerung an den Wahlen: Von 1844-his 1885 finden in Griechen 
land 17 Wahlen statt, bei denen die Tei1nahme der mGndigen mannlichen Bevol 
kerung niemals weniger als 62 % (1881) betragt. Die durchschnittliche Wahlbe 
teiligung aller Wahlen betragt 74 %, die maximale 90 % (1850). 
Diese hohen Prozentsatze der Wahlbeteiligung der stimmberechtigten Bevolkerung 
finden in Europa nur in Frankreich und Deutschland ihres gleichen (Tsoukalas 
1981, s. 311-315). 
Das relativ grosse politische Gewicht der griechischen Volksmassen ist also 
ein festes MerkmaLder Entwicklung der griechischen Gesellschaftsformation 
seit der GrGndung des griechischen Staates. Die Ahnlichkeiten mit Frankreich 
sind offensichtlich und auch leicht zu erklaren: Es handelt sich um eine be 
sondere Form der politischen Entwicklung, ~ie aus·dem revolutionaren Pro 
zess des Obergangs zur bilrgerlichen Herrschaft entsteht (Franzosische Re 
volution von 1789, griechische Revolution von 1821). 
Das politische Gewicht der Volksmassen ·in Griecheriland kann damit die im 
internationalen Vergleich frilhzeitige Einfilhrung (1862-64) einer liberalen 
parlamentarischen Ordnung in Griechenland erklaren. Ein offenes Problem stellt 
allerdings die Periode der 11absolutistischen11 Verfassung des Konigreichs 
von 1844 bis 1862 dar, die unmittelbar der bonapartistischen Periode yon 1832 
bis 1843 folgt. 
Die politische Entwicklung in Griechenland 50 Jahre nach dem Ausbruch der 
R~volution, aber auch die Tatsache, dass in· allen kapitalistischen Landern 
Europas (auch in Frankreich) dem liberalen Parlamentarismus immer eiue Pe 
riode der politischen Vorherrschaft des Monarchen hzw. des nicht~parlamen 
tarischen zentralisierten Staates folgt, erlaubt uns folgende These zu 
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9.2.3. Agrarwirtschaft und Kapital 
Die griechische Revolution bedeutet die Abschaffung der asiatischen Produk 
tionsverhaltnisse auf dem Lande. Das staatliche Eigentum an Grund und Boden 
(77 % des Ackerlandes ist 1836 nationaler Boden) im neugegrlindeten Staat 
weist keinerlei !hnlichkeiten mit dem staatlichen Eigentum in der APW auf. 
Im griechischen Konigreich handelt es sich um juristische Eigentumsverhalt 
nisse im bilrgerlichen Sinne: Der Eigentilmer (Staat) kann das Land verkaufen 
bzw. mit einer Hypothek belasten (wie es wahrend der Revolution und auch 
wahrend der Periode der absoluten Monarchie zur Absicherung einer Auslands- 
anleihe auch tatsachlich geschieht). 
Die gesellschaftlichen und politischen Krafteverhaltnisse wahrend und kurz 
nach der Revolution herauben aber diesem juristischen Eigentum seinen tat 
'sachlichen okonomischen Inhalt (tatsachliches okonomisches Eigentum, Besitz). 

~ \ Sowohl das okonomische Eigentum als auch der Besitz bleiben in den Handen -. 
de~ Kleinproduzenten. Der G:r'ossgrundbesitz (in Attika, Mittelgriechenland 
und ~uboa) bleibt dagegen eine marginale Eigentumsform (Tsoukalas 1977, 

formulierien: DeI' nicht-parlamentarische, 11monarchische11 Staat entseht als 
unmittelbares Resultat der Machtergreifung durch die BollI'geoisie und drilckt 
die Tendenz aus, die biirgerliche Macht auf der Basis der schon vorhandenen 
absolutistischen Staatsform zu etablieren. Diesem Staat gelingt es aber nicht, 
langfristig die ideologische Vorherrschaft der Bourgeoisie z~ sichern, d.h. 
die nicht-strategischen, unmittelbaren Interessen der Volksmassen den In 
teressen der herrschenden Klassen unterzuordnen; oder, anders ausgedruckt, 
es gelingt diesem Staat nicht, die Massen in die neue b\lrgerliche Ordnung 
einzugliedern. Diese mangelnde Intergrationsfahigkeit der ,frOhen b\lrgerlichen 
Staatsform wird frtiher oder spater als Legitimationskrise des monarchischen 
Regimes erfahren, womi t der Weg zum parlamentarischen Parteiensysterit,geoff 
net wird. Das parlamentarische Regierungssystem ist der ideologische Staats 
apparat per excellence, weil er den politischen und sozialen Konsens dadurch 
.organisiert, dass er die Interessen der Bourgeoisie den beherrschten Klassen 
als 11nationales Inter>essen vermittelt. 
Der parlamentarische Staat ist damit die ideal-typische Form bilrgerlicher 
Herrschaft. Diese Staatsform entsteht aber nicht unmittelbar nach der Macht 
ergreifung dllI'ch die Bourgeoisie,-sondern entwickelt sich im historischen 
Prozess des Klassenkampfs62. Das besondere politische Gewicht der beherr 
schten Klassen erklart den frtihen ·Aufbau dieser Staatsform in Griechenland, 

151 



Stavropolllos 1979). 
Seit 1834 verkauft der griechische Staat einen Teil des "nationalen Bod ens" 

den Kampferin deri Revolution ( cxier mindestens denj enigen unter ihnen, die noch 
kein Land rranu militari usurpiert baben) un:l den Fluchtlingen aus den noch 

nicht befreiten griechischen Gebieten. Von den 700000 bis 1000000 Hektar des 

gesamten nationalen Ackerlandes werden in den 30er Jahren 19000 Hektar vom 
Staat verkauft und so in Privateigenturn im jur istischen Sinne umg.emndelt. 

In deI'selben Per-icxie weriden aber zusatzlich 30000 Hektar durc h Usurpation 

in privates Acker land vezowandelt, Bis 187 O werden noch w~itere 5 0000 Hektar 

nationalen Bod.ens durch Verkaufe privatisiert. 1971 wird der gesarnte "natio 

nale Boden" endgiiltig den tatsachlichen Besitzern verkauft (Tsoukalas 1977, 

s. 67-84) •. 
Den .Bauern wird das Land rnit einer Hypothek ubereignet, die in Raten abzu 
losen ist. Charakteristisch f\ir die okonomischen Eigentumsverhaltnisse auf 

dem Lande ist aber die Tatsache, dass die lfiuern nur einen kleinen Teil de:i 

festgesetzten Hypothek an den Staat iiherweisen, eben weil sie schon das Latxl 

als iht> Privateigentum betrachten ~S~avropoulos 1979). 

Als Schlussfolgerung konnen wir festhalten, dass im neugegrundeten griechi 

schen Staat die sozialen un:l politischen I<rafteverhaltnisse zur Etablierung 
eines ver'allgemeineroten Kleineigentums auf dem !ande gefiihrt haben. Diese 

Eigentumsfcrm kann entweder als vorkapitalistische Subsistenzproduktion fun 
gieren oder die Ferm der einfachen ihrenproduktion annehmen, die dem lcapi 

talistischen .lhndel unterworfen ist. Die zu untersuchende Periode ist vom 

standigen Obezogang der Subsistenzwil:>tscraft zur einfachen W:lrenproduktion 
gekennzeichnet. 

Die Kommerzialisie?"ung der Agrarwirtschaft und die Unterwerfung der Klein 

ba.uern unter das Handelskapital schl.cigt sich in einer standigen Diversifika 

tion der Agrarproduktion zugunsten der Exportproduktion nieder: Die Wein 

berge, die Taba.kpflanzungen und die Olivenhaine umfassen eine irnmer f-osser 

werdende Fliiche des bewirtschafteten Landes. 

1830 umfasst die Korinthenproduktion 3800Hektar, 1845 7300 Hektar, 1951-17250 

Hektar, 1860 22000 Hektar, 1871 34630 Rektar, 1878 43500 Hektar. Die entspre- ~ 
chende Produktion ist 1830 11,7 Mill, venezianischer Liter, 1845 39,Q Mill. 

ven , Lt., ~851 86,3 Mill. ven. Lt •• 1860 101,0 Mill. ven. Lt., 1871 173;2 Mill. 1' .... _ 

ven. Lt. und 1878 435 Mill. ven , Lt. Bis 1870 wird fast die ganze Produktion / - 
' / 

exportiert (KI>impas 1934, S. 94). 1856 umfasst der Tal:ak 1750 Hektar (Produk:... 

tion 1000000 kg) und 1875 4200Hektal' (Prcxiuktion 2700000 kg) (A:rgyroudis 1934, 
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s .. 87). 1839 bedecken die Weinberge 900 Hektar, 1861 4920 Hektar, 1887 
126600 Hek tan (Tsoukalas .1977, S. 91). 1835 bedecken die Olivenbaume 25000 
Hek tar , 1861 37000 Hektar und 1881182900 Hektar (Tsoukalas 1977, S. 91). 
Diese Diversifikation der Agrarproduktion zugunsten der marktfahigen Pro 
dukte hat schon vor der Revolution von 1821 begonnen (s. Kapitel B~. Es 
ist deshalb nicht erstaunlich, wenn schon in der· ersten revolutionaren Ver~ 
fassung von 1822 formuliert wird: "Die Regierung soll die Landwirtschaft und 
den Handel mit allen Mitteln fordern, mehrnoch, sie soll die· Grilndung von 
Agrargesellschaften und von Handelsgesellschaften begilnstigen"- (zitiert 
nach Evelpidis 1934, s. 73). 
Alle vorhandenen Daten weisen darauf hin, dass die Diversifikation der Pro 
duktion in ers.ter Linie die Kleinbauern und nicht den Grossgrundbesi tz be 
tI'ifft. 
Wir befinden uns also in einer Pha~e der fortschreitenden Eingliederung der 
unabhangigen Kleinproduzenten in die vorherrschenden kapitalistischen Ver 
haltnisse, und zwar,durch die Unterwerfung der agrarischen Produktion unter 
das Handelskaoital. Die Produktion wtrd .je nach Bezirk auf ein oder zwei 
Produkte spezialisier~ und an Handler, vor allem in den grossen Hafen, ver 
kauft. Ein Teil des agrarischen Mehrprodukts wird vom Staate in Form des 
Bodenzinses angeeignet. Ein anderer Teil dieses Mehrprodukts wird vom Wu 
cherkapital angeeignet (Stavropoulos 1979). 
Die fortschreitende Kom~erzialisierung der Agrarwirtschaft, d.h. die Ver 
wandlung der Kleinproduzenten in einfache Warenproduzenten bringt ein wach 
sendes Bediirfnis nach Leihgeld mit sich. Die Wucherzinssatze schwanken zwi 
schen 20 % und 24 % im Falle von hypothekarisch gesicherten Anleihen·und 
zwischen 36 % und 50 % fllr personliche Anleihen (Tsoukalas 1977, S. 95). 
Die Tatsache jedoch, dass keine Veranderung der Eigentumsstrukturen statt 
findet - wedeI' eine Schicht von Ackerarbeitern (1890 werden Ackercwbeiter 
aus Bulgarien, Serbien und de~ Tllrkei importiert) noch eine Schicht von 
GrosseigentUmern entsteht ~. zeigt, d~ss es sich um eine schnell wachsende, 
dynamische Agrarwarenproduktion handelt, deren Erlose die Wucheranleihen 
verkraften konnen63. 
Ein weiteres Zeichen dafllr ist der in der Zeitspanne 1853-1856 Zuwachs der 
Beschaftigung im Agrarsektor, als Prozent der Gesamtbeschaftigung zu Un 
gunsten der Beschaftigung in der Industrie und im Handel und Transport 
·(Panagiotopoulos 1980), Da aber wahrend der Periode 1853-61 die Zuwachsra 
ten der gesamten griechischen Bevolkerung sich wegen der Emigration rasch 
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9.2.4. Kapitalistische Entwicklung und die internationale Stellung Griiechen-. 
lands 

Der nationale griechische Krieg 1821-!827' resultiert in einer Vernichtung 
der manufa.Kturellen Unternehmen des Landes. Nach Angaben von Moskof (1974, 
s. 169) betragt der Wert der industriellen Anlagen im befreiten Griiechen 
land 1845 nur 15 % des entsprechenden Wertes von 1815. Wenn auch diese Ein- 

vermindern (Svoronos 1934, S. 224), kann man daraus schliessen, dass die 
Verminderung der stadtischen Beschaftigung nur teilweise an die Agrarbe 
schaftigung weitergegeben worden ist: Oder mit anderen Worten, ein Teil der 
stadtischen Bevo.lkanung wandert aus, ein Phanomen , das vcn vielen Autoren 
verschleiert wird, als sie die Emigration als einen sich ausschliesslich auf 
die agrarische Bevoikerung beschrankenden Prozess betrachten (s. z.B. Tsou 
kalas 1977). 
Auf jeden Fall erlauben uns alle vorhandenen Daten anzunehmen, dass einer 
seits sic~ der griechische Agrarsektor rasch zur einfachen Warenproduktion 
entwickelt ·und dadurch dem Handelskapital unterworfen wird, und andererseits 
dieser Prozess zumindest bis 1856 eine dynamische okonomische Entwicklung 
bewirkt. Es ist chrakteristisch, dass der Anteil der stadtischen und halb 
stadtisch~n Bevolkerung (Stadte tlber 2000 Einwohner) an der Gesamtbevolkerung 
von 26,13 % 1856 auf 25,45 % 1861 schrumpft und bis 1879 nur auf 28 % an 
steigt (Svoronos 1934, S. 224)64• 
Die Entwicklun~ in Richtung einfacher Warenproduktion betrifft jedoch nicht 
den gesamten Agrarsektor des Landes. Die grossen Landguter in Attika, Mittel 
griechenland und auf den Ionischen Inseln bilden die erste. schon erwahnte. 
bedeutende Ausnahme. Da aber die grossen Landgilter bis zur Annexion Thessa 
liens 1881 eine kleine. okonomishce und soziale Rolle spielen, werden wir 
uns mit ihnen erst im nachsten Kapitel beschaftigen. 
Eine zweite·Ausnahme bilden ohne Zweifel alle Gebiete, die kaum mit der Pro 
duktion der ExportgO.ter oder mi~ der Lebensmittelproduktion ftlr die Stadte 
zu tun haben. Diese meist gebirgigen, sich selbst versorgenden Gebiete bil 
den das "andere" Griechenland, das verschwindende Griechenland, dessen letz 
ten Helden frillier oder spater als "gesuchte Rauber" urns Leben kommen sollten. 
Die Entwicklung der kapitalistischen Herrschaftsverhaltnisse bedeutet die 
allmahliche Unterordnung jedes einzelnen agrarischen Bereichs unter die Ge 
setze des Handelskapitals und der gesamtgesellschaftlichen (im Unterschied 
zur lokalen) Reproduktion. 
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schatzung sehr spekulativ erscheint, kann jedoch der wirtschaft~iche Rilck 
schritt als Resultat des Krieges kaum bezweifelt werden. Barbanassis (J.985, 
S. 57) berechnet z.B. das Nationaleinkommen des Jahres 1830 auf 75 % des 
entsprechenden Wertes von 1820. 
~m Januar 1837 bewilligt die griechische Regierung das erste Gesetz zur 
"Forder1,mg der nationalen Industrie". 1830 existieren sieben Industrieun 
ternehmen; es gibt aber ~uch viele Manufaktur-Unternehmen, die 1830 13,87 % 
der totalen Beschaftigung auf sich konzentrieren. 1846 wird die erst~ dampf 
angetriebene Seidenfabrik gegrilndet. Bis 1870 sind die Textilfabrikation 
und der Schiffbau die bedeutendsten Zweige des sekundaren Sektors des Lan 
des (Barbanassis 1985, s. 55). 
In der gesamten Periode von 1830 bis 1870 ble.iben aber die Wachstumsraten · 
des sekundaren Sektors relativ niedrig. 1867 wird von 168 Industrieunter 
nehmen mit 7300 Arbeitenden und einer installie~ten Leistung von 292 HP be 
richtet (Barbanassis 1985,. S. 55). Dennoch wachst der ~eschaftigtenanteil 
des sekundaren Sektors bis Ende der 60er Jahre nur auf 18,2 %. 
Diese 11Unterentwicklung" des sekundar en SeK.tors Griechenlands bis Ende der 
70er Jahre kann aber nicht als ein Heleg ft1r die okonomische Rilckstandig- 
keit des Landes angefilhrt werden, denn nach Angaben von Bairloch, P. (zitiert 
o.J •. nach Barbanassis 1985, S. 59),.betragt 1860 das BSP pro Kopf in Griechen 
land 74 % des europaischen Durchschnittswertes, 
Die Ruckstandigkeit des industriellen Kapitals wird in dieser Zeit von der 
enormen Entwicklung des Handels- und Reederkapitals kompensiert. Die im in 
ternationalen Vergleich sehr hohe Entwicklung des Handels- und Reederkapi: 
tals und der damit verbundene Expansionismus Griechenlands in Osteuropa und 
im Mittelmeerraum bedingen m.E. die bis 1870 relative Unterentwicklung des 
griechischen Industriesektors. 
1853 wird von 25456 Arbeitenden in der Industrie, 26302 Seemannern und 
6260 im Handel Beschaftigten berichtet. Die entsprechenden Zah~en filr 1856 
sind: 22609 (Industrie), 20700 (Seemanner), 6955 (Handel)~ fiir 1861: 32801 
(Industrie), 19303 (Seemanner), 10245 (Handel) und fiir 1870: 48128 (Industrie), 
25178 (Seemanner), 18952 (Handel). In derselben Statistik werden 28000 Ar 
beiter erwahnt (Stavropoulos 1979, S. 146)65• 
Erst 1870 ist also die industrielle Beschaftigung grosser als die Beschafti 
gung in den zwei anderen nicht-agrarischen Sektoren. Seit 1861 ist aber eine 
allmahliche Verringerung des Beschaftigungsanteils der Seemanner zu beob 
achten. Gleichzeitig wachst das relative Gewicht des Handels tind der Trans- 
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porte innerhalb des sog. "tertiaren" SektoI's. Der Anteil des Handels und 
deI' TI'ansporte am 11Dienstleistungssektor" wachst von 38 % 1861 auf 42 % 1870 
(52 % 1907, 55 % 1920), wahrend sich der Anteil der staatlichen Verwaltung 
von 27 %'auf 23 % vermindert (Tsoukalas 1977, S. 192). Wir werden im folgen 
den versuchen, diese Entwicklung zu erklaren. 
In den Jahren unmittelbar nach der GrUndung des neugriechischen Staates 
vollzieht sich die Trennung zwischen Handels- und Reederkapital. Die Ree- 
der beschaftigen sich irnrner mehr mit Transporten im gesamten Mittelmeerraum 
bzw. im europaischen Raum, sie internationalisieren also ihre Geschaftstatig 
keit. 
Das Handelskapital konzentriert sich dagegen auf den griechischen Export- und 
Importhandel, Die Exporte bestehen fast ausschliesslich aus Agrarprodukten. 
Die Subsumtion der Agrarproduktion unter den Exporthandel schlagt sich in 
der schon erwahnten raschen Diversifikation der Kulturen nieder. Die Importe, 
vor allem Massenkonsumgilter, reprasentieren ungefahr den doppelten Wert der 
Exporte. Die griechische Zahlungsbilanz wird vor allem durch die Oberweisun 
gen der Seemanner und Auswanderer sowie die Gewinne des Reederkanitals aus 
geglichen, die Staatsverschuldung im Ausland spielt dagegen nur eine unterge 
ordnete Rolle. 
Die Entwicklung des Handels- und Reederkapitals wird anders als die Entwick 
lung des industriellen Kapitals nur kurzfristig von der siebeniahrigen Revo 
lution gehemmt. Beide Kanitalformen werden bis 1870 zu fuhrenden Kraften 
der kanitalistischen Entwicklung Griechenlands. 
Das Volumen· des auswartigen Handels Griechnelands verdreifacht si_ch in der 
Periode 1861-1865 und verfUnffacht sich in der Periode 1866-1870 (im Ver 
gleich zum ersten nachrevolutionaren Jahrzehnt) (Tsoukalas 1981, s. 215). 
Am bedeutendsten aher ist die Entwicklung des griechischen ReederkaPitals. - 
Die Tonnage der 'griechischen Handelsflotte betraet vor der Revolution 153000 t. 
1838 85502 t. 1858 268800 t. 1866 330000 t und 1870 404000 t. Die Tonnaee 
der Flotte vermindert sich 1875 auf 262032 t. und zwar wegen der Einfuhrung 
der Dampfschiffahrt (Svoronos 1976, S. 90, s. auch Papp9s 1934, S. 201). 1870 
ist Griechenland im Verhaltnis zur Bevolkerung die fiinfte Seemacht der Welt 
(Tsoukalas 1977, S. 330). Die griechische Schiffahrt l<onzeritriert sich,nach 
1850 mehr und mehr auf der Insel Syros und spater auf Piraus. Auf Syros kon 
zentriert sich in dersell:>en Periode auch mehr als die Halfte der Schiffbau 
betriebe. 1846 werden dort.250 bis 270 Schiffe gebaut (Tsoukalas 1971, s. 214). 
Gleichzeitig ist die Entwicklung des Reeder- und Handelskapita:s mit der 
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Der wohl bedeutendste Effekt der raschen ~ntwicklung des griechischen Ree 
derkapitals ist aber die griechjsche Ansiedelung im Kusteriraum des ostlichen 
Mittelmeeres, die von Anfang an einen kolonialen Charakter hat. 
Die griechische Flotte kontrolliert mehr als die Halfte der Seetransporte 
zum und vom Osmanischen Reich ( Saloniki, Konstantinopel, ·Smyrni etc,), Auf 
der Donau ist die griechische F~hne nach der englischen die zweitbedeutend 
ste. Auf der Krim und in den Hafen des Asowschen Meers nimmt die griechische 
Flotte die erste Position ein. 
Dieser okonomischen Ausdehnung des griechischen Reeder- und Handelskapitals 
folgt im ganzen 19. Jahrhundert ein griechischer Auswanderungsstrom in die 
Balka~egion, den Westendes Osmanischen Reiches, nach Siidrussland und ~gyp 
ten. Die meisten Auswanderer werden in den Unternehmen des griechischen Aus 
landskapitals beschaftigt. Es handelt sich also um eine Auswanderung, die 
der Ausdehnung des griechischen Kapi tals im siidosteuropaischen Raum folgt 
(Tsoukalas 1977, s. 97-155 und 269-371). 
Die griechische Bevolkerung Kleinasiens steigt von 7,9 % der Gesamtbevolkerung 
im 18. Jahrhundert auf 21 % im Jahre 1880 an. Eine entsprechende Entwicklung 
des gY'iechischen Bevolkerungsanteils ist auch in Rumanien, Russland und Agyp 
ten zu beobachten, obwohl wires bier mit geringeren Prozentsatzen zu tun 
haben. l:iahrend des ganzen 19. Jahrhunderts ist die Zahl der Auslands€I'iechen 
gro~ser als die Zahl der Einwohner des Konigreichs. 
Von Bedeutung ist aber nicht die Anzahl der Auslandsgriechen, sondern die 
okonomische Rolle der griechischen Gemeinden im sudosteuropaischen und nord 
afrikanischen Raum: Bis 1920 kontrollieren Griechen ca. 50 % der industriel 
len Produktion des o,g, Raums, wahrend Armenier ca. 15 %, Juden 5 %, andere 
auslandi.sche Gruppen 10 % und Tiirken nur 15 % der osmanischen !ndustriepro 
duktion kontrollieren. Griechen kontrollieren .auch mehr als 50 % des osma 
nischen Aussenhandels. 
In Agypten kontrollieren Griechen mehr als 95 %. der Baumwoll- und ·Tabakexporte 
(d.h. 60 % - BS% der Gesamtexporte des Landes) und die zweitgrosste Bank 

Entwicklung des Bankkapi tals ver-kniipf't . Vor allem die 18~1 gewiindete ''Na 
tionalbank Griechenlands" finanziert diese sich schnell entwickelnden Kapi 
talfraktionen. Nach 1855 versechsfacht sich der Danknotenverkehr im Verhalt 
nis zur Periode 1845-1855. Nach 1860 vervierfachen sich die Bankkredite. 
Mehr als 95 % dieser l<redite absorbieren Athen, Piraus, Patras (der bedeu 
tendste Exporthafen der Zeit) und die Stadte von Syr'os (Tsoukalas 1981, 
s. 235 ff.). 
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des Landes (die "Anglo-Egyptian Bank11). Andel' grossten agyptischen Bank 
(der "Nationalbank") besitzen griechische Kapitalisten eine sehr bedeuten 
de Beteiligung. Nach 1890 griinden gI'iec!'lische Banken zahlreiche Filialen 
in Agypten. Die gI'Osse Mehrheit del" Wuchenkapitalisten auf dem Lande sowie 
ein Drittel aller Erwerbstatigen mit Hochschulabschluss (llrzte, Rechtsan· 
walte, RichtEW etc.) sind G:r>iechen. Zu beachten ist, dass die griechische 
Gemeinde in Agypten, obwohl sie bis 1880 die grosste auslandische Gemeinde 
ist, kaum 30000 Personen zahlt. 
In Sudrussland und Rumanien kontl'ollieren griechische Handler 1836-40 15 \ 
und 1860-70 31 \des GetI'eideexpOI'ts (Tsoukalas 19771 S. 97-155 und 269- 
371). 

Die gI'iechischen Kapitalisten in allen diesen Landern konnen nicht nllI' als 
Teil de?' einheimischen herrschenden Klassen betl'achtet werden, Sie sind 
gleichzeitig der Ausdruck eines besonderen okonomischen Expansionismus des 
griechischen Kapitals: Es geht hier nicht nur um die engen okonomischen Be 
ziehungen des griechischen Reedei>kapitals mit den ~iechischen Auswanderern 
und Kapitalisten im Mittelmeerraum und in Osteuropa oder um Kapitaltransfer 
der griechischen Auslandskapitalisten nach GJ:tiechenland. Es geht vielmehr 
um die Tatsache, dass die grieehischen Auswanderer in allen oben genannten 
Geb:eten relativ abgeschlossene und sich selbst reproduzierende Gemeinden 
mit eigenen schulischen, religiosen, kulturellen und administl'ativen Ein 
richtunge~ bilden und im engen Zusammenhang mit der erweiteroten Reproduk 
tion der griechischen Gesellschaftsformation stehen. Die Auswanderer stu 
dieren z.B. in griechischen Universitaten, finanzieren aber gleichzeitig 
das griechische Schulwesen (Andreou 1987), Nach Ermunterung durch die grie 
chische Regierung kaufen griechische Auslandskapitalisten die meisten Land 
giiter Thessaliens, was 1881 die friedliche Annexion dieser Provinz erleich 
tert (Stavropoulos 1979; S. 197 ff.). 

Die griechischen Gemeinden im Ausland bilden eine Art "Staat im Staate" mit 
engen Beziehungen aller Art zum Heimatland und werden daher zu 11Agenten11 der 
griechischen Au5senpolitik. Ihre okonomische VorheITschaft in den Landern, 
in denen sie ansassig sind, ist die materielle Bas~s der expansionistischen 
Politik und Ideologie des griechischen Staates. 
Die "Grosse l;dee" (Megali Idea) ist also keine "romantische Illusion" der 
ersten neugriechischen Aussenpolitik, wie fast alle heutigen griechischen 
Autoren behaupten. In einer Zeit der raschen territorialen Umstrukturierungen 
und der nationalen Expansion fordert die "GJ:tosse Idee" das gesamte Terri- 

158 



torium derjenigen Staaten, in denen Griechen ein vorherrschendes Element 
bilden, Die Hauptlosung der "Grossen Idee" lautet: Bildung eines "Griechen 
lands der filnf Meere und der drei Kontinente". Das griechische Territorium 
soll sich also im Norden bis zur Donau ausdehnen, im Suden auf Alexandrien 
stutzen (Afrika) und irn Osten ganz Kleinasien einverleiben (Daskalakis 1934, 
S. 758), Die Hauptstadt dieses Staates soll Konstantinopel werden. Charak 
teristisch ftlr die Oberzeugungskraft der "Grossen !dee" ist die Tatsache, 
dass die neugriechischen Kapi ta·listen und Oberbeamten wahrend der zwei er 
sten nachrevolutionaren Jahrzehnte keine H~user in der Hauptstadt Athen 
bauen, wegen der ihrer Ansicht nach bevorstehenden Ernennung Konstantino 
pels zur Hauptstadt Griechenlands. 
Die utopische Seite dieser expansionistischen Strategie liegt darin, dass 
die politische und rnilitarische Starke des neugegrilndeten Staates keine 
solche grosse Expansion des national-staatlichen Territoriums tragen kann. 
Die Einverleibung Thessaliens und Hepirus (1881), die Eroberung und "Helle 
nisierung" Mazedoniens und Thraziens zu Beginn des 20. Jahrhunder>ts sowie 
die imperialistische Invasion in Kleinasien (s. Teil 9.3 dieser Arbeit) 
zeigen aber die tatsachlich existier>ende materielle Basis des territoria 
len Expansionismus des griechischen Kapitals. 
Die Konsequenz der "Grossen 'rdee11 ist also nicht zu unterschatzen: Das grie 
chische (Handels)kapital herrscht in allen einzuverleibenden Gebieten vor, 
die (griechische) geschichtliche Kontinuitat dieser ~ebietenwirdvon allen 
11nationalen" Historikern begrilndet. Die griechische Fahne soll demnach bald 
folgen: Kapital-Nation-Staat sind nur verschiedene Seite derselben Klas 
senherrschaft. 
Die Instabilitat der internationalen Beziehungen erneuert immer wieder die 
Hoffnung der> griechischen Exoansionsolane. trotz der relativen oolitisch 
rnilitarischen Schwache des Staates. Athen ist bis 1860 ein Finanzierungs 
und Verschworungszentrum nicht nur filr alle anti-osmanischen nationalen 
Bewegungen auf dern Balkan (z.B. im Fall des albanischen Offiziers Mehmet 
Kaplans, Anfang der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts) sondern sogar filr die 
italienische Nationalbewegung des "Risorgimento". 
Die Beziehungen des griechischen Staates zum "Risorgimento" sollen bier 
als Beispiel filr die internationale politische Konjunktur jener Zeit dar 
gestellt werden. Einer der Filhrer der Bewegung,·Guiseppe Mazzini, ver 
sucht 1B59 ohne Erfolg, eine Anleihe von 2000 bis 3000 Pfund Sterling bei 
griechischen Handlern aufzunehmen. Im selben Jahr findet aber eine Spen- 
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densammlung "zuguns ten der i talienischen Unabhang! gkeit" in A then statt. 
Fiihrende. politische ~~eise Griechenlands :;tehen bis 1862 in Kontakt mit 
Garibaldi auf der Suche nach einer gemeinsamen Losung fiir die nationale 
Frage in Europa. Einer der Plane sieht auch einen Feldzug Garibaldis· auf 
dem Balkan vor. Gleichzeitig nehmen griechische Freiwillige 1860 nicht 
nur an dem Feldzug Garibald i.s in Sizilien teilJ sondern auch am Y..rimkrieg 
an der Seite Russlands, am Franzosisch-::'reussischen Krieg an der Seite der 
Franzosen (1870-71), an der Herzegowinischen Revolution von 1875 etc. (Lia 
kos 1986). 
In einer Epoche der schnellen Umwalzung der politischen Karte Europas_ist 
die "Grosse !dee" das unmittelbare Resultat einerseits der besonderen Art 
der Expansion des griechischen Kapitals auf dem Balkan, in Nordafrika und 
in Kleinasien, andererseits de3 besonderen ~istorischen !'rozesses der Bil 
dung des neugriechischen Nationalbewusstseins. 
Ihre erste Niederlage erleidet die "Grosse !dee" Mitte des 19. ,Tabrhunderts 
mit dem Aufstieg der Balkannat:!.onen und deren Unterstiitzung durcl-i die rus 
sische Aussenpolitik (Panslavismus) sowie mit dem gleichzeitigen Aufstieg 
des russischen und rumanischen Kapitalismus, der bis 1880 zu einer allmah 
lichen Verdrangung des griec~ischen Handels- und Reederkapitals in Sudwest 
russland und Rumanien fiihrt. Der NiedeI'gang der griech:!.schen Gemeinden in 
diesen Regionen wird auch dadurch verstarkt, dass das dort fungierende grie 
chische Kapital nur eine geringe Unterstiitzung durch den Staatsappa.I'at die 
ser Lander findet (z.B. ist in diesen Landern das relative Gewicht der Beam 
ten griechischer Nationalitat kleiner als im Osmanischen Reich oder in A 
gypten). Nach Ende des Krimkrieges konnen die Griechen nicht mehr ubeI' die 
Eroberung des ganzen Balkanterritoriums bis zur Donau sprechen. Die ~kamp 
fung einer vom ~atriarchat unabhlingigen Kirche in Bulgarien (Exarchat 1870) 
l::edeutet fiir die Griechen darii-:ier hinaus die "Gefardung" der siidlichen Be 
reiche des Balkans, d·ie noch unter der osmanischen Herrschaft stehen. (Ma 
zedonien). Der griechische Nationalisllllls erhalt aber durch die Annexion der 
ionischen Inseln (186~) und die kI'etische Revolution (1866) neue Impulse. 
1882 erobert Grossbritanien Agypten, wodurch sich jeder Gedanke an die Mog 
lichkeit einer politischen VoI'herrschaft Griechenlands in NOI'diigypten er 
iibrigt. Dennoch bleibt bis zum I. Weltkrieg die griechische Gemeinde in 
Agypten das okonomisch vorherrschende Element. 
Die l<rise der "Grossen !dee" wird durch die in der Tiirkei unmittelbar nach 
dem l<rimkrieg eingefiihrten Reformen (die seg , "chati-chumajun"), dur-ch die 
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allen Btirogern des Reiches gleiche Rechte zuerkannt werden (Abschaffung der 
Diskriminierung zwischen "Glaubigen" und "Unglaubigen"), weiter verscharft. 
Zweck dieser Reforrnen ist die Eingliederung der nationalen Minderheiten und 
var allem der auslandischen Kapitalisten in das politische, soziale und oko 
nomische System des Osmanischen Reiches. 
Die Wirksamkeit der Reformen wird aber untergraben, einerseits d1.lr'ch den 
griechischen Nationalismus und die engen Beziehungen der Griechen d~s Rei 
ches-mit ihrem Heimatland, andererseits durch den gegen Ende des Jahrhun 
derts aufkommenden t\lrikischen Nationalismus, der var allern bezweckt, den 
Osmanen ein tilrkisches Nationalbewusstsein zu vermitteln und die "Auslan 
der11 zu isolieren. 
Dennoch filhren die Reformen im Osmanischen Reicn vorilbergehend zu einer ge 
'wissen 11 Versohnung" der griechischen Minderhei ten111i t dern osmanischen Re 
gime (Veremis 1982). 
Die Strukturmerkmale der griechischen Gese~lschaftsformation bis 1870, d.h. 
die relative Rilckstandigkeit des industriellen Kapitals, das okonomische 
Beharrungsvermogen der kleinen agrarischen Kulturen, die Subsumtion der 
unabhangigen Bauern unter das relativ hoch entwickelte Handelskapital, die 
starke Entwicklung des Reederkapitals etc. sind also vor dem Hintergrund 
der internationalen okonomischen Rolle des griechischen Kapitals zu lretrach 
ten. Die starke Integration des neugegriln_deten griechischen Staates in. das 
internationale System ist keineswegs das Resultat der "kolonialen Ausbeutung" 
Griechenlands durch die Grossmachte, bzw. des "peripheI'en Charakters" des 
Landes. Im Gegenteil, dieser hohe Grad der Internationalisierung ist das 
Resultat einerseits der hohen Entwicklung und der Expansionstendenzen der 
historisch primaren Forrnen des Kapitals (Handelskapital), andererseits der 
besonderen Form des griechischen Nationalismus uri.d der e~pansionistischen· 
Strategie des griechischen Staates. 
Diese besondere Form der internationalenStellung Griechenlands begUnstigt 
aber die Beibehaltung der politischen Vorherrschaft des Handels- und Ree 
derkapitals im Lande und verzogert so den Obergang zurn industriellen Ka 
pitalisrnus ("Industrielle Revolution"). 
Es handelt sich aber keineswegs um eine dem Industrie-Kapitalismus entg;~ 
genstehende gesellschaftliche Ordnung, wie die Entwicklung in der nachfol 
genden Periode zeigen soll. Die seit 1860 andauernde Krise d2r materiellen 
Voraussetzungen des griechischen Expansionisrnus, aber auch ·die Internatio 
nalisierung des Kapitals, die "Grosse Depression" und die Krise der ·inter- 
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9.2.5, Kapitalistische Entwicklung und apologetische Ideologie 
Die relative Rilckstandigkeit des griechischen Industriekapitals bis 1870 
erlaubt allen Apologeten der "5konomischen" C:ntwicklung, die Wurzeln der 
Unterentwicklung Griechenlands zu entdecken: Die "nicht-produktive" Orien 
tierung der herrschenden Klasse, die Tatsache, dass· die griechische Kapita 
listenklasse in Wirklichkei t eine "Combradoreilbourgeoisie" ist, Deren "Un 
wille", die "Entwickltmg" zu fordern, erklart gemass der apologetischen 
ideologie die Abweichtmg der neugriechischen Gesellschaft vom (bilrgerlichen) 
Muster "Entwickltmg-Unabhangigkei t-Demokratie11• 

Um diese Auffassung zu belegen, ffihren die Apologeten ein sehr einfaches Ar 
gument an: das Handels- tmd Reederkapital "sei unproduktiv" bzw. "Combra 
dorenkapital". Dieses simple Argument eroffnet eine originell~ Erkenntnis: 
"Wenn auch das akkumulierte (!) Kapital nicht zur Schatzbildung, sondern zur 
Investition benutzt wird, so stellt doch eine Reininvestition im Handelssek 
tor keine Entwickl~g dar, die die vorkapitalistischen Verhaltnisse (!1 Uber 
windet, sondern nur eine quantitative Veranderung innerhalb der vorkapitali 
stischen Strukturen" erklart z,B, Dertilies 1985 (S, 94) und folgert: "In 
dieser konkreten Gesellschaft (Griechenland des 19. Jahrhunderts) kann die 
vorherrschende Produktionsweise Kommerz- bzw. Combradorenvorkapitalismus ge 
nannt werden" (Dertilis 1984, S. 102). 
Andere Autoren, die eine engere Beziehung zur marxistischen Theorie zu haben 
scheinen, stiitzen ihre Analyse auf das Argument, dass das Reederkapital sich 
vom Handelskapital radikal unterscheidet: Das Handelskapital sei 11unproduk 
tiv11, das Reederkapi tal zwar produkti v, habe abeZ. einen "internationalen" 
Charakter. 
So z.B. Tsoukalas 1984, (s. 221-224), der den nicht-nationalen Charakter der 
griechischen Flotte dadurch bewiesen sieht, dass die Mehrheit der Linien 
die&er Flotte, Griechenland weder als Ausgangspunkt noch als Bestimmungsort 
gehabt habe , 
Tatsachlich sind die oben dargestellten Argumentationen nur ideologische "Ver 
kehrtmgentr der wirklichen sozialen Verhaltnisse. Wie Georg Stamatis (1986) mit 
Recht bemerkt, ist die Behauptung, das Handelskapital bilde eine Form des 

nationalen Handelsbeziehungen fiihren nach 1870 zu einer industriekapitali 
stischen Umstrukturierung der neugriechischen Gesellschaft, Der "Handels 
kapi talismus" funzfer-t ein wei teres Mal als Voraussetzung filr den Q.ber 
gang zum Industrie-Kaoitalismus. 
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Wie ist aber die nationale Zugehorigkeit des Reederkapitals zu bestinunen? 
Auf jeden Fall nicht auf der Basis der Frachtlinien!! Senst milsste man auch 
die fUr den Export produzierenden Industrien.als "international" bezeich 
nen. 11Nationale Zugehorigkei:t" einer Transportindustrie - genau wie jeder 
anderen Industrie - bedeutet erweiterte Reproduktion des kapitalistischen 
Produktionsprozesses im Rahmen der sich in einer bestinnnten Gesellschafts 
formation reproduzierenden Klassenverhaltnisse. Mit anderen Worten, bedeu 
~et sie die erweiterte Reproduktion der (hierarchisierten) Verhaltnisse zwi 
schen den Agenten (und den entsprechenden Stellungen) des Produktionspro 
zesses im Rahmen einer konkreten Klassengesellschaft. 
Aus dieser These folgt nicht nur, dass das Schiff als eine Produktionsein- 

"CombI'adorenkapitals", eine geschichtsunkundige WiedeI'gabe der van Th. Hod 
gskin vom Standpunkt des Industriekapitals foI'mulierten Kritik an den "Midd 
lemen11, d.h. an deI' damals existierenden FoI'm deI' formellen Subsumtion der 
Arbeit unter das Kapital. Das griechische Handelskapital im 19. Jahrhundert 
basiert aber nicht nur auf der tatsachlichen Subsumtion der Arbeit unter das 
Kapital, sondern fungiert darillier hinaus als produktives Kapital, d.h. als 
mehrwertproduzierendes Kapital, als sich verwertender Wert. 
"Da der.unmittelbare Zweck und das eigentliche Produkt der kapitalistischen 
Produktion Mehrwert ist, so ist nur die Arbeit produktiv, die, und nur der 
Ausillier von Arbeitsvermogen ein produktiver Arbeiter, der, unmittelbar Mehr 
wert produziert, also nur die Arbeit, die direkt im Produktionsprozess zur 
Verwertung des Kapitals konsumiert wird ( ••. )Bloss die biirgerliche Borniert 
heit, die die kapitalistische Form der Produktion filr die absolute Form der 
selben halt, daher fiir eine einzige Naturform der Produktion, kann die Frage, 
was produktive Arbeit und produktiver Arbeiter vom Standpunkt des Kapitals 
sind, verwechseln mit de~ Frage, was Uberhaupt produktive Arbeit ist und 
sich daher bei der tautologischen Antwort begnilgen, dass alle Arbeit pro 
duktiv ist. die Ub~rhaupt produziert, in einem Prod\lkt, oder irgend einem 
Gebrauchswert, Uberhaupt in einem Resultat resultiert11 (Marx 1969, S. 64,65). 
Das Reederkapi tal ist nach Marx als eine Fraktion des industriellen Kapi tals 
zu betrachten: 11Die Transportindustrie bildet einerseits einen selbststandi 
gen Produktionszweig, und daher eine besondere Anlagesphare des produktiven 
Kapitals. Andererseits unterscheidet siP. sich dedurch von sonstigem produkti 
vem Kapital, dass sie als Fortdauer eines Produktionsprozesses innerhalb des 
Zirkulationsprozesses und fiir den Zirkulationsprozess erscheint" (MEW 24 • 
s. 153). 
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heit zu betrachten ist, sondern auch dass der wesentliche Faktor zur Be 
stimmung der "nationalen Zugehorigkeit" des Schiffes die Frage des natio 
nalen Charakters der Kapi taleigentfuner·, ihrer Agenten und ihre:r> Lohnabhan 
gigen ist. Die Trager der "Funktionen des Kapitals" sind die Reeder, d.h. 
die Eigentilmer der Produktionsmittel, aber auch die Kapitane und die Offi 
z~ere, .die als Leiter des Produktionsprozesses, d.h. als "Charaktermasken" 
der Besitzmacht fungieren. Die Seemanner sind die Ausgebeuteten dieser Form 
des kapitalistischen Produktionsprozesses. Die Reproduktion dieser Stellun 
gen des Kapitals und der Lohnarbeit ist imrner in einer bestimrnten Gesell 
schaftsformation verankert. Gleichzeitig wird der "Charakter" des Schiffes 
von der "Fahne" bestinunt, d.h. von der politisch-juristischen Zugehorigkeit 
zu einem Staat. 
Wir behaupten, dass die Flotte unter griechischer Fahne als Tei! des grie 
chischen Gesamtkapitals zu betrachten ist, einerseits wegen des griechi 
schen Eigentums an den Schiffe,n, andererseits wegen der griechischen Ver 
fugungsgewalt (Kapitane, Offiziere) Uber die Schiffe. 
Die griechische Fahne reproduziert auf der politischen Ebene diese durch die 
okonomische Ebene bestimmte nationale Zugehorigkeit (Liakos 1980, S. 108). 
Die Behauptung, dass das Handelskapital unproduktiv und das Reederkapital 
11nicht-national'1 sei, erlaubt den Theoretikern der "Abhangigkeit", von der 
"Abwesenheit eineI' konsolidierten herrschenden Klasse" in Griechenland zu 
sprechen. Durch diese These werden die St:rukturmerkmale der neugriechischen 
Gesellschaft auf den Kopf·gestellt. Solche Phanomene, wie 
- das·relativ hohe Erziehungsniveau (der Prozentsatz der Rechtsanwalte und 

1\rzte an der gesamten Bev5lkerung ist im 19. Jahrhundert in Griechenland 
grosser als bei den Grossmachten Europas) (Tsoukalas 1977, s. 192), 

- die hohe Anzahl der Hausdiener, 
- die Abwesenheit einer ~rginalen Bevolkerung und 
- die relativ angenehrnen Wohnungsbedingungen in den Stadten, 
werden als Resultat der "parasitaren" Rolle der griechischei;i Gesellschafts 
formation im Rahmen des "Weltkapitalismus" betrachtet. Die Errichtung eines 
Opernhauses in Patras 1871 - also 11·Jahre nach der Eroffnung des ersten 
Opernhauses der Welt in Paris und nur zwei Jahre nach der Einweihung des 
Wiener und des Dresdner Opernhauses - Bakunakis 1986 - bezeugen dieser An 
schauung nach den mimetischen Import "auslandischer Muster" und die "kul 
turelle Abhangigkeit" der griechschen Combradorenbourgeoisie!!! Das Pro 
krustesbett der Abhangigkeitstheorie lasst darUber keinen Zweifel. 
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Griechenland betreibt bis 1878 eine "anti-slavische11 Aussenpolitik und weist 
daher alle ser>hischen Vorschliige iiber eine gemeinsame Aktion gegen die Tiil'kei 
wahrend des tiir>kisch-russischen Krieges von 1877-1878 zuriick. Erst als der 
russische Sieg feststeht, dringen 1878 griechische Truppen in Thessalien 
ein, Durch die Einmischung der ~est:lichen Machte in die Friedensverhandlun 
gen warden die von Russland unterstiitzten expansionistischen Plane SSI'.biens 
und Eulgariens eingeschrankt. Dennoch werden 1879 SeI"bien, Montenegro und 
Rumanien unabhangig, wahrend Bulgarian als halb-autonomer Staat: konstituiert 
wird (Berliner Vertrag, 1S78 ). Auf diplomatischem Wege wird drei Jahre 
spater (1881) Thessalien Griechenland angegliedert. nie engen Beziehungen 
nicht nur Russlands, sondern auch Deutschlands (unter Bismarck) und Oster 
reichs zu den neugegriindeten "slavischen11 Staaten verstarkt die englisch 
franzosische Unterstiitzung der Position Griechenlands (Svoronos 1976, 
s. 105-110), 

Die Erweiterung des bulgarischen Territoriums urn Nordrumelien (1885) uni die 
bulgarischen Anspruche auf Mazedonien bestimmen in den folgenden Jahren die 

ge" an. 

9 .3 Die l·~ende zum Industriekapitalismus (1870-1909) 
Die Periode von 1870 bis zur "Revolution" von 1909 ist: durch die l<ristal 
lisierung aller in der ersten Phase des neugr5echischen Staates (1830-1870) 
angelegten Tendenzen charakterisiert. 
a) Auf der konstitutionellen Ebene wird die 186~ eingeleitete liberale Ara 
durch das 187 5 verabschiedete Gesetz iiber das "Vertrauensvotum" gefestigt:. 
Dieses wird bestimmt, dass fiir die Bildung jeder neuen Regierung ein Ver 
trauensvotum im Parlament notig ist. Damit wird die Moglichkeit der Bildung 
kronetreuer Minderheitsregierungen ohne Zu~tirnmung des Parlaments ausgeschlos 
sen. Auf diese ;.;eise scheitern die Plane der konservat iven KI'afte unter Boul 
garis zur Wiedereinfiihrung eines vom Konig kontrollierten Senats und zur Be 
schrankung der konstitutionellen Freiheiten in Griechenland. Der liberale 
Sieg von 1875 wird unter der FUhrung Charilaos Trikupis errungen, der bis 
zu seiner politischen Niederlage 1896 die fiihrende politische Personlich- 
keit Griechenlands ist (Daskalakis 193~, S. 580). 
b) In der Aussenpolitik verstarken sich die seit dem l<rimkrig vorhandenen 
Tendenzen. Die Entwicklung der Nationalismen auf dem Balkan fiihrt: zu einem 
standigen Wechsel der neugriechischen Aussenpolitik, die bald einen 11anti 
slavischen", bald einen "anti-tiirkfachen" Kurs steuert. Der griechisch-bul 
garische Antagonismus ninunt in dieser Zeit: die Form der 11mazedonischen Fra- 
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griechische Aussenpolitik: Die griechisch-tiirkischen Beziehungen verbessern 
sich derartig, dass Griechenland sogar 1889 den gegen die tiirkische Herr 
schaft gerichteten Aufstand Kretas verurteilt. Fur Griechenland ist ein 
Krieg gegen die Tiirkei wegen der politisch-militarischen Starke Bulgariens 
zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Der bulgarisch-serbische Konflikt fuhrt 
gleichzeitig zu einer politischen Annah~ng Griechenlands und Serbiens. 
Sowohl Bulgarien als auch Griechenland organisieren bewaffnete "nationale 
l<omitate11 in Mazedonien, die vor allem durch Terroraktionen die Losung der 
"mazedon i scben Frage" zugunsten ihres Landes herbeizufiihren versuchen. 
Auf der ideologischen Ebene wird der Kampf zwischen den zwei Nationen durch 
die in Mazedonien gegrundeten griechischen bzw. bulgarischen Kirchen und 
Schule~ gefuhrt. 1903 gibt es nach bulgarischen Angaben ca. 42000 griechi 
sche Schuler und ca. 12000 bulgarische Schuler in Mazedonien (Die gesamte 
Zahl der serbischen und walachischen Schuler in Mazedonien betragt zu dieser 
Zeit weniger als BOO) (Mazarakis 1919, S. 22-25, s. auch Kapitel 9.5.4 die 
ser Arheit). 
Ein neuer Aufstand auf Kreta (1896-97) und die Hassenkundgebungen in Grie 
chenland, die sofortigen Anschluss der Insel an Griechenland fordern, ver 
andern aber die griechisch-tiirkischen Beziehungen radikal. 1897 besetzt die 
griechische AI>mee Kreta. Kurz danach (h;ingen griechische TrU?pen in Maze 
donien ein. Der griechisch-tiirkische Krieg fuhrt zu einer grossen Niederla 
ge Griechenlands. Die tiirkische Armee besetzt Thessalien und zieht sich nur 
auf politischen Druck der westlichen Hachte daraus zuruck. Gleichzeitig 
wird KI-eta unter Vermittlung der Grossmachte zur unabhangigen Provinz erkliirt. 
Die standigen Unruhen auf Kreta speisen seitdem ununtert>rochen-den griechisch- 

. tiirkischen Konflikt. 
c) Auf der okonomischen Ebene warden die vorhandenen Strukturmerkmale des 
griechischen l<apitalismus (Vorherrschaft des Reeder- und Handelska~itals, 
hebe internationale Verflechtung auf der Basis der Beziehungen griechischer 
Auslandskapitalisten zur griechischen Gesellschaftsformation) radikal trans 
formiert. Die Krise der expansionistischen Perspektive und die Verdrangung 
der griechischen Kapitalisten aus dem Nordbalkanraum und aus dem sudwest 
lichen Russland fiihren zu einer "Reorganisation" des griechischen Kapita 
lismus, die sowohl die Form des Kapitalimports bzw. der Kapitalrepatriierung, 
als auch die Form einer radikal neuen staatlichen·. Wll>tschaftspolitik an 
nimmt. In kurzer Zeit schlagt sich diese Entwicklung in einer Vorherrschaft 
des Industriekapitals gegeniiber dem Handels- und Reederkapital nieder. 
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Quelle: Babanassis 1986, S. 45 

15,4 
19,2 
21,4 
10,ll 
11,0 

Exportquote Jahr Aussenhandel als !mportquote 
% des BSP 

1851 23,7 8,3 
1861 28,8 9,6 
1873 53 .~ 32,2 
1901 25,0 14,S 
1908 26,5 15,5 

Tahelle 2 
Entwicklung der Aussenhandelsquote 1851-1908~ 

(!uelle- SJ.-arpetis 1934, <:. 201 

Tonnage Tonnage ~;r. d en Schiffe l!r. der Sc!'liffe Jal'Jr 

Dampfsc~i£:fe Segelschiffe 

Tabelle 1 

Entwicklun~ der griechischen Handelsflotte: 

Die folgenden Tabellen stellen c1ie Daten der kapital:i stischen :i::nt1,;icklung 
r.riechenLJ.nds in der zu untersuchenden Pcr;ode dar: 
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13000 
31171 
44490 
89232 

202140 
288537 
433663 
893650 

1876 1733 347847 28 
1887 1293 203146 61 
1890 1193 197738 84 

1894 1236 199057 136 
1903 1152 181433 210 
1907 1145 14740.2 285 
191?. 760 101459 38? 
1915 884 107466' 475 



Sektorale Verteilung der 1851 1870 1879 1907 1920 
Beschaftigten in% 

_!'rirnarer Sektor 52,53 62,17 55,94 50,05 57,52 
Sekundill-er Sektor 18,28 18,14 15,37 24,15 23 ,59 
darunter Industrie + Berg- 11,02 11,40 10,06 18,33 lB,21 

werke 
" . Transport + Verkehr 7,26 5 ,75 5,31 5,17 4,BS 

Tertiarer 5ektor 19,09 19,69 27,69 2s,ao lB,89 
darunter Handel + Wirtschaft 3,44 4,49 7,64 11,30 8,73 

" private Dienste 6,84 6 ,70 8,18 5,09 3,24 
" freie Berufe 3 ,18 3 ,01 3 ,93 4,68 3,84 
" offentliche Dienste S,53 5,49 6,94 4,80 3,03 

Quelle: M. Chuliarakis u.a. 1972 

Tabelle 4 
Zusammensetzunfl der berufstatigen Bevolkerung: 

Quelle: Pafylas 1934, S. 144 

59514 
154133 

7300 296 
1_887 
5558 
8558 

12000 
110672 

gesamt mit mehr als 5 
Beschiiftigten 

1867 22 
1875 89 
1879 210 
1889 145 
1909 1213 
1920 33811 2853 

Anzahl der Beschaf 
tigten 

PS .Jahr Anzahl der Unternehmen 

Tabelle 3 
F.ntwicklung der Industrie 1867-1920 
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Die Oaten zeirren, dass in der zu untersuchenden ?eriode eine forcierte Ent 
wicklung des Industriesektors stattf.indet, obwohl die schon existierenden 
Kapitalformen (Reeder- und Handelskapital) ~'eiterhin hohe \"rachstumsraten 
verzeichnen. 
Auf das griechische Reederkapital entfallt 1915 1,96 % der Welthandelsfloxte, 
es nimmt damit den 12. Platz efo (den 6. Platz im Verh.3ltni.s ZUI" Bevolkerung). 
Die Deviseneinnahmen seitens der griechischen SchiffahI>t decken in dieser 
Zeit ca. 6P % - 70 % des Handelsdefizits des Landes. 
Die Aussenhandelsquote und infolgedessen die 1·1eltmaI"ktinte~ation GI>iechen 
lands ist in der ganzen ?eI"iode relativ hoch. 98,6 % der Importe kolllTlen aus 
den europaischen Landern, und g9,2 % der Exporte gehen in die auropaischen 
Lander. Die errt spr-echend en Anteile vermindern s:ch l<ll2 auf 92 14 % und 79 ,9 %,, 
d i es vor allem wegen der Entwicklung der Hand e.Lsbez-i ehungen mit den USA 
und ~gypten (Babanacs-i s 1986, S. 1~7-48). 1860-1910 hetragt die jahrliche 
Zuwachsrate der griechischen Exporte 3,5 %. So wachst der gri.echische An 
teil am Weltexport von 012 % 1860 auf 0,3 % 1910. Der Anteil der Nahrungs 
mittel an den Exporten wird in der Zeitspanne von 1887 bis 1912 von 63,5 % 
auf 3816 % reduziert, wahrend im selben Zeitraum der Exportanteil der Ge 
tranke und Tabakwaren von 7,1 % auf 25,9 % ansteigt. Der Anteil der Nahnifigs- 

Quelle: Svoronos 1934, s. 226 
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64 
58 

9 

9 

9 

9 

69 
s 

18 
21 
22 
24 
27 

33 

10 72 
70 

1653767 
2187208 
2343806 
2631952 
5015889 
6207684 

1879 
1889 
1896 
1908 
1920 
1928 

DorfeI" (bis 2000 
Einwohner) 

Kleinstad te 
(2000-5000 ::in 
wohner) 

Stadte (mehI> als 
5000 Einwohner) 

Stadt-Land-Verteilung in% Bevolkerung, 
insgesamt 

Jahr 

Tabelle 5 
VeI"teilung der Bevoll:erung: 
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mi ttel an den Importen schrumpft in derselben Zei tspanne von 56 % auf 40,, 2 % , 

und auch der Anteil der bearbeiteten Industrieprodukte, Fahrzeuge und "ver 
schiedenen Industriewaren" fiillt von 29 ,2 % 1887 auf 26 ,2 % 1912. Auffallig 
ist die Bedeutung der landwirtschaftlichen Industrien Griechenlands filr den 
Export. 
Die sprunghafte industrielle Entwicklung dieser Periode wird am Zuwachs der 
installierten PS-Leistung der griechischen Industrie und an der Verminderung 
der Arbeiteranzahl pro Einheit installierter PS-Leistung deutlich (Tabelle 
3). Dieselbe Entwicklung zeigt sich in der Veranderung der Verteilung der 
berufstatigen Bevolkerung. Zu beachten ist nicht nur der Zuwachs des Anteils 
des sekundaren Sektors zu Ungunsten des primaren Sektors (nach 1912 nimmt 
der Anteil des primaren Sektors wegen der Eroberung der neuen Gebiete zu), 
sondern auch die Veranderung innerhalb des tertiaren Sektors (Zunahme des 
Beschaftigtenanteils des Subsektors "Handel und Wirtschaft11). Auffiillig ist 
auch der Zuwachs des Anteils der stadtischen Bevol.kerung an der Gesamtbe 
volkerung. Nach Angaben von Svoronos (1934) ist der Anteil der stadtischen 
Bevolkerung an der Gesamtbevolkerung Griechenlands 1928 mit 33 % kleiner 
als der entsprechende Anteil Italiens (54 %), Belgiens (58 %), Deutschlands 
(54 %), Ungarns (51 %), Frankreichs (43 %), Osterreichs (42 %), und der 
Schweiz (39 ,), aber grosser als der Anteil der stadtischen Bevol.kerung 
in Lettland (30 %), Schweden (28 %), Norwegen (28 %), der Tschechoslowakei 
(27 %), Irrland (25 %), Estland (24 %), Bulgarien (19 %), Russland (16 %), 
Finnland (14 %) und Litauen (11 %). Im selben Jahr ist der Anteil der in 
der Hauptstadt wohnenden BevolkerUng Griechenlands (7,30 %) kleiner als 
der entsprechende Anteil in 11 europaischen Landern (darunter Grossbritan 
nien, Osterreich, die Niederlande, Norwegen) und grosser als in 16 europai 
schen Landero (Svoronos 1934). Die Behauptung"der neo-marxistischen Theorien, 
dass Griechenland wegen·des kleinen Anteils der stadtischen Bevolkerung an 
der Gesamtbevol.kerung und der "enormen11 Konzentration dieser stadtischen 
Bevolkerung in der Hauptstadt die Merkmale eines 11peripheren Landes" tragt, 
ist auf der Basis dieses int~rnationalen Vergleichs0 zu bezweifeln. Gleich 
zeitig ist festzustellen, dass der Zuwachs der st~dtischen Bevol.kerung bis 
1922 (Jahr der "Kleinasien-Katastrophe" und der "Heimkehr" der doI't wohnen 
den griechis~hen Bevolkerungen) VOI' all~rn diejenigen Stadte betrifft, in 
denen sich die Industrie am starksten entwickelt. So ist die Verzwolffa 
chung der Bevolkerung von Piraus (1856 6057 Einwohner, 1907. 73579) und die 
Vervierfachung der Bevol.kerung Athens (1856 39959 Einwohner, 1907 167472) 
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Trotz der sprunghaften kapitalistischen Entwicklung 5ind die griechischen 
Wachsturnsraten in der Zeit von 1860 bis 1910 geringer als die mittleren 
Wachsturnsraten Europas. Das griechische BSP wachst in dieser Zeitspanne zwar 
um 264 %, das Europas im Durchschnitt nur urn 154 %, aber der hohere Wert 
Griechenlands ist nur Resultat der territorialen Expansion Griechenlands. 
Wenn man dagegen das Pro-Kopf-BSP betrachtet, betragt die Wachsturnsrate der 
Zeitspanne von 1860 bis 1910 41 %, ein Wert, der·hoher als der sudeuropai 
sche Mittelwert liegt, aber niedriger als den Mittelwert Europas (61 %) ist. 
1910 betragt das griechische BSP 65 % des mittleren BSP in Europa (Babanas 
sis 1986, S. 58). 
Die verspatete Industrialisierung schlagt sich also irn Vergleich zu den 
hochindustrialisierten europaischen Landern in kleineren Wachstumsraten nie- 

innerhalb von SO Jahren zu erklaren ( Zei tung "Pnoodos" des 4. Mai 1908) .• 
Die industrielle Entwicklung Griechenlands nach 1870 ist mit einer Wende 
in der Wirtschaftspolitik des Staates verbunden. Mit der Regierung Tri 
kupis beginnt nicht nur die Ara des liberalen Parlamentarismus, sondern auch 
die Ara der grossen staatlichen Ausgaben im Bereich·der Infrastruktur. Bis 
1864 ilbertifft die Gesamtlange der griechischen Strassen nicht einmal 
1500 km. Bis 1909 werden weitere 2750 Strassenkilometer gebaut. Die gesam 
te Eisenbahnstrecke ist 1970 12 km lang, 1910 erstreckt sie sich auf 
1573 km. Der Bau grosserer Hafen und der Bau des Isthmus von Koringth (1882- 
1893) gehoren zu den bedeutendsten Werken der Zeit. Der Anteil der rnilita 
rischen Ausgaben an den gesamten staatlichen Ausgaben schrumpft auf diese 
Weise von ca. 37 % in der Periode 1840-1861 auf 27 % nach 1865. In·der Zeit 
nach 1871 werden die Pro-Kopf-Ausgaben des Staates um mehr als 40 % erhoht 
(Tsoukalas 1981, s. 47 und 69). 
Die Mehrzahl der Infrastrukturbauten wird von privaten Gesellschaften durch 
gefUhrt. Zur Finanzierung dieser Projekte nirnmt der griechische Staat die 
hochsten Auslandsanleihen seiner Geschichte auf. Nach 1870 deckt die Bedie 
nung dieser Auslandsanleihen mehr als 22 % der gesarnten staatlichen Ausga 
ben. 1893 erklart der griechische Staat seinen Bankrott und 1898 wird er 
einer "Internationalen Okonomischen Kontrolle" durch die.Glaubigerlander 
unterworfen. Die "Kontrolle" filhrt aber keineswegs zu einer Fesselung der 
kapitalistischen Entwicklung. Angesichts der schon existierenden Akkumula 
tionsbasis des griechischen Kapitals wirkt sie eher irnportsubstituierend 
(Stavropoulos 1979, Bd, II, S, 286.). 
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der. Fiir diese 11Verzo~erung" der Entwicklung ist auch d:i.e Annexion der "neu 
en Landern (Thessil.lien, Mazedonien, Thrazien) verantwortlich. Die 11.ra der 
"nachholenden Entwicklung" begi.nnt erst nach 1922, sie fallt mi1= dem ?rozess 
der "nationalen Vereinheitlic:iung" zusammen. 
d) Durch die Einverleibung Thessaliens und Sud-Hepirus 1881 tritt die Agrar 
frage in Griechenland auf den Plan. Das griechische Ackerland wird mit der 
Einvel"leibung von O, 75 Mio, hepiro- thessalischen Hektar verdoppelt. Hehr als 
SO ides neuen Ackerlandes besteht aber aus grossen Landgiitern, die spatestens 
in der Zeit von 1878 bis 1001 (d .h , nach dem Eerliner Vertrag) von ~iechi 
schen Grosskapitalisten ubernomme~ werden. Auf mehr als 80 % des hepiro-thes 
salischen Ackerlandes wird Getreide angebaut. 
Ohwohl die GrossfY'UndbesHzer in den neuen Provinzen der Finanz- bzw. Industrie 
kapi talistenklasse des Landes angehoren, sind die E1gentums- bzw. Produktions 
verhaltnisse auf den Landgiitern keineswegs kapitalistiscb: Die Lohnarbeit 
ist ein marginales Phanomen, die Leibeigenschaft stellt die Hauptform der 
sozialen Verhaltnisse auf dem Lande dar. Die Behauptung griechischer Aut9ren 
(Vergopoulos 1975, S. 92-138, Stavropoulos 1979, Bd. II,$. 195-253), dass 
angesichts der Kl aasenzugehdr-Igked't der Grundhesitzer und der Marktorientie 
rung der Produktion die Landgiiter als kapitalistisch zu bezeichnen sind, ist 
m.E. jrrefiihrend: Die tatsachlichen okonomischen Verhaltnisse. und die Klas 
senverhaltnisse werden mit dieser These verschleiert, da jede Form der l·:aren 
produktion als Ka?italjsrnus identifiziert wird. 
Dennoch schlagt .sich die Eingliederung dieser feudalen Strukturen in die vor 
herrschenden kapitalistischen Verhaltnisse des Landes in einer Transforma 
tion der landlichen Sozialstrukturen Nordgriechenlands nieder. Die Leibeigen 
schaft wird im Rabmen der biirgerlichen Rechtsverhaltn:i.sse als eine Form von 
Verpachtung betrachtet. Das erlaubt den Grundbesitzel"n bald, die Leibeige 
nen ihres Besitzrechtes zu berauben. Auf Gerichtsbeschluss konnen die Leib 
eigenen vom Landgut entlassen werden (Stavropoulos 1979, Bd. II, S. 195-253), 
Es entsteht also eine Obergangsform von den feudal_en zu den kapitalistischen 
Formen des Eigentums: Einerseits die Konzentration nicht nur des okonomischen 
Eigentums, sondern auch des Besitzes in den Handen der Nicht-Arbeitenden, an 
derersei ts keine "Befreiung" der Arheitenden von der personlichen Bindung 
an den Nicht-Arbeitenden, keine Umwandlung der Arbeit in Lohnarheit. 
Die Konzentration nicht nur des okonornischen Eigentums, sondern auch des Be 
sitzes in den Handen der Landherren verschlechtert die Lage der Bauern ra 
dikal und fuhrt zu zahlreichen Unruhen, die ihren Hohepunkt im Aufstand der 
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9,4 Sozialreform und territoriale Exuansion 
Der griechische Imnerialismus (1909-1922) 

9.4.l. lJer Aufstand von 1909 
Die Periode von 1909 bis 1922 ist die dichteste der neugriechischen Geschich 
te (mit Ausnahme des filnfjahrigen Zeitraums des antifaschistischen Wider 
standes und der sozialen Revolution und Konterrevolution 1941-1946), 
Auf der einen Seite verdreifacht Griechenland im Zeitraum von 1912 bis 1920 
sein nationalstaatliches Territorium urn sich schliesslich nach der "Klein 
asien-Katastroohe" von 1922 auf das zweifache des Territoriums von 1912 zu 
beschranken (s. Bilder 1 und 2). Auf der anderen Sei~~ wird in dieser Perio 
de mi t Hilfe den Reformbevezunz von 1909. der sea, "Aufr-Lctrtunasbevezuns'", 

in Griechenland· der "Rechtsstaat11 entwickelt. Mit anderen Worten: Der insti- 

Bauern. Thessaliens im Marz 1910 finden. 
Die liberale Wirtschaftspolitik des griechischen Staates bis 1910 unter 
stutzt das Regime der grossen Landgliter im Namen des Eigentumsrechtes, ob 
wohl nicht nur die Bauern, sondern auch zahlreiche Ideologen des industriel 
len Kapitalsrnu;:i die Verhaltnisse kritisieren. Das Industriekapital fordert - 
um die Lehne senken zu konnen -.den zollfreien Import von Getreide, wodurch 
die okonomische Rolle der LandgUter geschwacht werden wllrde. 
Kurzfristig unterstiltzt der Staat die Interessen der Grossgrundbesltzer, 
aber di~ Verscharfung der sozialen Kampfe auf dem Lande und die filr die 
kapitalistische Entwicklung notwendige Herabsetzung der Rente und der Ag 
rarpreise filllren 1917 schliesslich zur Agrarreform. 
Die Folgen; die die Existenz eines vorkapitalistischen Agrarsektors (von 
1881 bis 1920) f\Ir·die kapitalistische Entwicklung Griechenlands hat, sind 
niiher zu untersuchen. Da aber diese Frage auch die Folgen der Einverleibung 
Mazedoniens und Thraziens nach 1912 betrifft~.werden wir erst unter Punkt .. ., 
9,5 dieses Kapite~s darauf eingehen. - 
Abschliessend ist zu erwahnen, dass die Veranderung der Politik des Staates 
in der Agrarfrage ihren Ausgangspunkt in den 90er Jahren hat, ung zwar als 
Resultat der gros~en Krise der Rosinenproduktion. Pie Uberproduktion von 
Rosinen in Frankreich lasst die griechischen Rosine~exporte sinken und filhrt 
zu einem Preisverfall auf dem Lande. Gleichzeitig sroffnet sie die Zeit der 
staat~ichen Intervation in der Landwirtschaft: Forderung der Konzentration 
der Produktion, ·Entwicklung eines Kreditwesens fllr die Landwirtschaft, Poli 
tik der Preiskontrollen (Stavr0poulos 1979. Bd. II. s. 259-271). 
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tutionelle Rahmen des nKaoitalismus des relativen Mehrwerts11 wird konstitu 
iert. 
At1Sgangspunkt beider Entwicklungen ist der in Athen beginnende militarische 
Aufstand von 1909. der sofort eine starke Unterstiltzung im Volk findet und· 
somit zu einer vollkommenen Reorganisation der oolitischen und sozialen 
Krafteverhaltnisse filhrt. Gleichzeiti~ finden ausschlaggebende Veranderun 
gen im internationalen Svstem statt. die die sozialen Prozesse im Inneren 
des Landes beschleunigen. 
Auszanzscunk t des mili tarischen Aufstandes von 1909 ist die Krise der "na 
tionalen Frage". Wie schon gesa?t. hat der griechische ExPansionismus in 
der Form der "Grossen Idee" entscheidende Niederlagen erlitten. die das Re 
sultat des Aufstiegs des Nationalismus auf dem Balkan und der oolitisch 
militarischen Schwache des griechischen Staates sind. Nach der Jahrhundert-· 
wende wird die "Grosse Idee11 nur noch als "Frage der noch nicht befreiten 
Gebiete" gestellt. Als solche gelten Heoirus. Mazedonien. Thrazien. die 
Agaischen Inseln (einschl. Kreta und Zvuern) sowie ein Teil von Kleinasien 
(der Bezirk von Smvrni·und Konstantinooel). Mit Ausnahme der Inseln handelt 
es sich aber kaum um Gebiete. die von einer griechischen Mehrheit bewohnt 
sind. Die griechische bzw. die griechischsorachige Bevolkerung ist nur eine 
mehr oder weniger grosse Minderheit der Bevolkerung in den oben genannten 
Gebieten (s. auch 9.5.~). -Vor allem die okonomische Rolle der ·griechischen 
Minderheit in diesen Gebieten lasst .jedoch die 11nationale Strategie" rea 
listisch erscheinen. 
1908 bricht im Osmanischen Reich der Aufstand der Jungtilrken aus. Dieser 
Aufstand wird wegen seines bUrgerlich-demokratischen Charakters von der 
griechischen Regierung begrilsst. Die inneren Unruhen im Osmanischen Reich 
ermoglichen es Bulgarien, sich als unabhangiger Staat zu konstituieren (Ok 
tober 1908), und Osterreich, sich Herzegowina und Bosnien einzuverleiben. 
Als Reaktion auf diese Ereignisse erklaren die griechischen Behorden des 
halb-autonomen Kreta die Vereinigung der Insel mit Griechenland. Die grie 
chische Regierung, aber auch die Parteien der Opposition, ·verurteilen die 
se Initiative der Kreter, um einen Krieg mit der Tfirkei zu vermeiden. 
In dieser scharfen Krise der nationalen Aussenpolitik taucht die Armee ne 
ben der Krone und den politischen Parteien als dritter politischer Macht 
pol im Staate auf. In kurzer Zeit organisiert sich die grosse Mahrheit der 
griechischen Offiziere in einem "militarischen Bund". Im August 1909 ver 
sammeln sich die Milita:r;os des 11Bundes11 in Goudi bei Athen und verlangen 
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vom Konig eine Reorganisation der Armee sowie konsequentere nationale Po- 
li tik. Darliber hinaus forder.n die Offiziere eine gerechtere Justiz, ein bes 
seres Schulwesen und eine Reform der Wirtschaftspolitik des Staates. Die 
Hauptforderungen der Bewegu_ng betreffen aher di_e "nat Iona Le Fr age" und die 
Reorganieation der Armee. 
Der Aufstand der'Militgrs von 1909 bricht mitten in einer Krise nicht nur der 
nat!onalen Aussenpolitik, sondenn auch des polftischen Systems (Krise der 
Parteien und des reprasentativen Systems), der Okonomie (okonomische Stag 
nation nach_der Jahrhundertwende) und var allern der sozialen Verhaltnisse 
(elende Lage der Arbeiter, Agrarfrage in Thessalien und elende Lage der Bau 
ern, Verscharfung der Klassenauseinandersetzungen) aus. (T<;;oukalas 1969, S. 28- 
40, Papakonstantinou 1934, S, 422-423, Dert.His 1985, S. 167-227, Markezi 
nis 1966, S. 72-111). Die Ablehnung der yorderungen der Militars <lurch die 
Regierung fiihrt zu einer fur die Zeit kolossalen Kundgebung der Athener Be 
volkerung (mehr als 1/4 aller Einwohneii'Athens) zur Unterstiitzung des Auf 
standes. Die Handlervereinigungen und !lerufsverbiinde des !{a.ndwerks spielen 
auf dieser Kundg~bung eine ausschlagr,ebende Rolle: Sie verlangen die sofor 
tige Durchsetzung radikaler sozialer Reformen, die die Forderungen des "Bun 
d ea" weit iibertreffen. 
"The demands for a system of progressive income taxation, the protection of 
production, the transformation of the civil service into a body of true 
public servants by the abolition of the spoils system rampant till then, 
an improvement in the workers standard of living, and a ban on usury as 
a criminal offence expressed the class antagonism that had been politi 
cally silent for so long" (Tsoukalas 1969, S. 29). 
Der militarische Bund befindet sich also plotzlic~ inm5.tten einer politi 
schen Massenbewegung, die er> aber kaum anleiten kann. Der Konig akzeptiert 
die Forderungen des Bundes. Gleichzeitig ubergeben die Militars die Leitung 
des Bundes Elephtherios Venizelos, dem liberalen politischen Fuhrer der 

t 

nationalen Bewegung Kretas, Venizelos lehnt das Angebot der Militars ab, 
uberzeugt sie aber, die bestehende konstjtut{onelle Ordnung nicht in Frage 
zu stellen und nur eine Revisionsversammlung, nicht aber eine konstitutionel 
le Versammlung einzuberufen. In den Wahlen fiir die Revisionsversammlung von 
1910 eITingen die kandidierenden Parteien nlll:' 60 \de?' Sitze, der Rest wird 
von 11unabhlin~igen11 Anhangern des Aufstandes von 1909 gewonnen. 
1910 beauftragt der Konig Venizelos, eine neue Regierung zu bilden. Veni 
zelos grundet im selben Jahr die "Partei der L5.beralen11 und schreibt zum 



9.4.2 Reformbewegung und die Entwicklung des Sozialstaates 
Die Periode nach 1910 wird van den meisten Historikern als die Ara des Auf 
baus des "Rechtsstaates" bezeichnet (z.B. Markezinis 1966, Tsoukaias 1969, 

Detridis 1986, Svoronos 1976). 
Die Verfassung von 1911 setzt die liberale Tradition der Verfassung von 1864 
fort. Die Aufhebung bestimmter"konstitutioneller Freiheiten (Belagerungszu 
stand) ist nach der Verfassung von 1911 nur im Falle eines Krieg~s moglich 
(Alivisatos 1983, S. 40 ff.). 
Die "Reformbewegung" nach 1910 betrifft vor- allern die soziale Fnage : 1911 
wird das Enteignungsrecht des Staates (bei gleichzeitiger Entschadigung der 
Eigentumer) anerkannt, was den Weg zur Agrarreform eroffnet. 1912 wi:rd die 
Agrarreform auf den Ionischen Inseln, 1917 in Thessalien, Hepirus und Maze 
donien durchgefilhrt. Seit 1914 werden Gesetze zur Forderung von Agrargenos 
senschaften verabschiedet. 1910 werden die gewerkschaftlichen Foderationen 
van Athen und Piraus legalisiert und der Sonntag als Feiertag gesetzlich 
verankert. 1914 werden die Kollektivvertrage der TCH'ifparteien institutio 
nell anerkannt, die Griindung. von gemeinsamen Verbanden von Lohnabhangigen 
und Arbeitgebern wird verboten. Gleichzeitig werden die Arbeitgeber verpflich 
tet, alle Lohnabhangigen gegen Unfalle zu versichern. 1917 wird die 48- 
Stunden-Woche geset:zlich vorgeschrieben ( Frankreich 1909, USA 1920) ·• Trotz 
der Gesetze betragt aber der Arbeitstag_bis 1910 filr die Mehrheit der Arbei 
ter 10 Stunden. 
Die "Revolution" von 1909 hat also den Weg zum "modernen griechischen Staat" 
eroffnet und nimmt in allen Ana1ysen Uber die Entwicklung der neugriechischen 
Gesellschaft eine zentrale Position ein. 
Die tradi tionellen linken Analysen betrachten den Aufstand von 190~ .. ~~s 11die" 
burgerliche Revolution in Griechenland. Kor-da'tos (·1974) sieht z.B. in den 
·OffizieI'en des "militarischen Bundes" blosse Exekut.i ovoncane der ~erbande des 
Kanitals- Andere Autoren wie z.B. Svononos 1976 betrachten den Au-fstand von 
1909 als den ausschlaaaebenden nolitischen Siea der Bouraeoisie Uber die 

zweiten Male Wahlen aus, die er mit sehr grosser Mehrheit gewinnt. 
Der Aufstand von 1909 fUhrt also zu einer grossen Umstrukturierung der poli 
tischen Verhaltnisse. Die Weiterfilllrung der Reformen unter Venizelos nach 
1910 rnacht aber deutlich, dass es sich auch um eine grosse Umstrukturierung 
der gesellschaftlichen Krafteverhaltnisse handelt, die sich in einer Umstruk 
turierung der staatlichen Funktionen und Apparate niederschlagt. 
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"alten oligarchischen Klassen". Dieser Sieg ist das notwendige Resultat 
des okonomischer Aufstiegs des Bilrgertums nach 1870, Alle diese Analysen 
setzen die Existenz einer vorkapi talistischen "Oligarchie" vonaus , (Wiri 
haben schon weiter oben gezeigt, dass diese Thesen auf einem Missverstand 
nis nicht nur der ersten Phasen der Entwicklung des neugriechischen Staates, 
sondern auch der griechischen Revolution von 1821 beruhen.) Da seit 1821 
eine "vorkapitalistische Oligarchie" an deI' Macht ist, hat dieser Auffa::. 
sung nach der Aufstand von 1909 und die nachfolgende "Reforirnbewegung" den 
Charakter einer "bilrgerlichen Revolution". Die Bezeichnung des Aufstandes 
von 1909 als "bilrgeI'liche Revolution" lehnt dagegen eine dogmatische Auf-· 
fassung des Unterientwicklungsansatzes (so z.B. Dertilis 1985) ab, Eine 
bilrgerliche Revolution sei im Rahmen der "vorkapi.talistischen" Produktions 
verhaltnisse in Griechenland nicht moglich gewesen. 
Im Gegensatz zu diesen irrefiihrenden id~ologischen Schemata eines Teils 
der Linken sind einige bilrgerliche Analysen ilbeI' den Aufstand von 1909 zu 
treffender. Verschiedene bilrgerliche Historiker veI'stehen den Aufstand von 
1909 als Ausgangspunkt radikaler Veranderungen der sozialen Kraftever 
haltnisse. Als exemplariisch ·kann hier die Analyse von Markezinis (1966) 
gennant werden, der den Aufstand von 1909 und die "Reformbewegung" als Re 
sultat des "Aufstiegs der Volksmassen" inteI'pretieI't (S. 101) und deshalb 
die These von einer ''bilrgerlichen Revolution" ablehnt ( S. 72) • 
In diesem Zusammenhang sind die politischen Erklarung~n des Filhrers der 
"Reformbewegung" Venizelos von grosser Bedeutung. Schon 1911 erklart er im 
Abgeordnetenhaus, dass 11die Gefahr filr das bilrgerliche Regime im 20. Jahr 
huridert von unten komme und deswegen diesem Regime nUI' ein Mittel ilbrig 
bleibe: die rechtzeitige Befriedigung der gerechten Forderungen der Arbeiter" • 
.Weiter erkJ.art er: "Auf jeden Fall werde ich die sicherste Stiltze der OI'd.:. 
nung und des sozialen Regimes sein. Ich will aber nicht, dass dieses Regime 
stillsteht, Ich will nicht, dass es seine alte Ordnung bewah~t, sonst wilr- 
de es in Trilmmer fallen. Ich will, dass es dem Fortschritt folgt" (Venize 
los 1911, zitiert nach Dertilis 1985, s. 215 u. 221). 
Es handelt sich also um eine Reorganisation der Staats- und Herrschafts 
strukturen im Rahmen des gesellschaftlichen Systems, das wir im II. Teil 
dieser Arbeit als "~apitalismus des relativen Mehrwerts11 bezeichnet haben, 
Die sozialen Voraussetzungen dieses Wandels sind nic~t nur die objektive· 
kapitalistische Entwicklung und die dadurch entstandene objektive Starkung 
der okonomischen Kampfposi tion der- Arbei terklas.se, sondern auch verschie- 
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dene innen- und aussenpolitische sowie ideologische Pr>ozesse, die dazu bei 
getragen haben, dass sich die gesamtgesellschaftlichen Krafteverhaltnisse zu 
gunsten der Vol.ksrnassen verandern. 
Die Reformen nach 1909 haben die durch den "Aufstieg der Volksmassen11 entstan 
dene Krise der gesellschaftlichen Machtverhaltnisse Uberwurden, Es handelt 
sich um eine Reform im Rahmen der gegebenen gesellschaftlichen Machtverhalt 
nisse, nicht um die Entstehung bzw. Etablierung neuer Machtverhaltnisse, 
z.B, den Umsturz der "Oligarchie" durch die Bourgeoisie. Das Hauptmittel die.:.. 
ser Reform, d.h. das Hauptmittel Z\U' Stabilisie~ung der bili:>gerlichen.Macht 
ist die 11Institutionalisierung11 der politischen und gewerkschaftlichen In 
teressen der Klasse der Lohnabhangigen im Staat gewesen, oder, um in biir 
gerliCher Terrninologie zu sprechen, die .Ins ti tutionalisierung des 11Sozial 
staates11. 
In derselben Zeit verandert sich rasch die internationale politische Situa 
tion. Im Inneren des Osmanischen Reiches verscharfen sich die nationalen 
Auseinandersetzungen nach dem Aufstand deI' "Jungttirken" im Jahre 1908. Der 
aufsteigende tiirkische Nationalismus versucht, die ftihrende okonomische Po 
sition der nicht-islamischen Bevolkerung z~ unterminieren. Die Verfolgun- 
gen betreffen vor a~lern die Bev51.kerung, die schon.eine nicht-tiirkische 
Identitat entwickelt haben: die Griechen und die Arrnenier (1915 Massaker von 
1,5 Millionen Armeniern) •. Nicht zu vergessen, dass sich in den Handen dieser 
Bevol.kerungsteile seit Jahrzehnten 'die Kapitalakkurnulation konzentriert. 
Nicht ntll- die Kapitalisten, sondern auch die lohnabhangigen Arbeitskrafte 
des Reiches besitzen in ihrer grossen Mahrheit eine nicht-tllrkische Natio 
nalitat. In deI' ttirkischen IndustI'ie sind 1909. 60 % der Arbeiter griechischer, 
15 % arrnenischer.und 10 % jildischer Nationalitat (Issawi 1980, zitiert nach 
Veremis 1986, s. 42). Einer der bedeutendsten Faktoren, der die friedliche 
Koexistenz zwischen Griechenland und der Ttirkei bestimrnt, namlich die Ein 
gliederung der griechischen Bevol.kerung in die tiµ>kische Wirtschaft, wird 
also nach 1908 in Frage gestellt66 
Gleichzeitig verandeI't sich rasch das Krafteverhaltnis zwischen den Machten 
im osteuropaischen Raum •. Der Aufstieg Deutschlands beg\instigt die Annahe 
rung der drei Machte England, Frankreich und Russland und fiihrt schliesslich 
zu ihrem Bllndnf.s , den "Entente". Die Annaherung der Tiirkei. an Deutschland 
und der tiirkisch-italienische Krieg um Libyen von 1911 fiihrt zu einer Wen 
de der Politik Englands und seiner Verbilndeten zugunsten der Strategie der 
Bal.kanlander in Bezug auf die Aufteilung der eUI'opaischen Teile des Osma- 
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Griechenland nimmt unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges eine neutrale 
Position ein, mit dem offenkundigen Ziel, seine neuen Balkangrenzen vor 
einer Gefahrdung seitens des neutralen Bulgariens zu sichern. Dennoch ent 
schliesst sich die griechische Regierung unter Venizelos kurze Zeit spater, 

,der Entente ein Bundnis anzubieten, um die griechischen Forderungen gegen 
die Ttlrkei zu·unterstreichen. Die Entente-Machte lehnen aber das griechi- 

ren. 

. 9.~.3 DeI' 1.Weltkrieg, die '1nationale Spaltung" und deI' Kleinasien-Feld- 
zug 

Durch die Balkankriege verdoppelt Griechenland sein nationales TeXTitorium. 
Gleichzeitig w~rden die drei politischen Machtpole des reformierten Staates 
(parlamentarische Regierung, Krone, Armee) gefestigt und die inneren poli 
tischen Konflikte entscharft. Dazu tragt auch die schnelle okonomische Ent 
wicklung in die~er Periode bei (s. Kapitel 9.5). 
Der Ausbruch des I. Weltkrieges am 1. August 1914 setzt jedoch im Lande po 
litische Prozesse in Gang, die in kurzer Zeit zu eineI' VeI'scharfung der po 
litischen Auseinandersetzungen in Form der sog. "nationalen Spaltun-g" fiih- 

nischen Reiches. 
In einem griechisch-serbischen, einem serbisc.h·-bulgaI>ischen und einem grie 
chisch-bulgarischen Abkommen beschliessen·die drei Lander 1912, einen gemein 
samen Krieg gegen die Tilrkei zu fi.ihren und nach dem Siege die endgilltigen 
Grenzen des Balkans festzusetzen, Offen bleibt in diesen Vertragen die 
"mazedonische Frage". Sowohl Griechenland als auch BulgaI>ien fordern zu 
dieser Zeit die Annexion des gesamten mazedonischen Territoriums (Bild~ 
zeigt die bulgarischen territorialen Anspruche der Zeit). 
Im ersten Balkankrieg (Oktober 1912-M~rz 1913) besiegen die drei verbilnde 
ten ~antler (Griechenland, Serbien, Bulgarien) die tilrkische Armee an allen 
Fronten und verschieben die tilrkische Grenze in Europa bis zum Fluss Evros 
(Maritza) in Thrazien. Kurz danach bricht aber der zweite Balkankrieg aus, 
zwischen Griechenland und Bulga.rien einerseits und Serbien und Bulgarien 
andererseits. 1913 wird Bulgarien besiegt und Griechenland verleibt sich 
SUd- und Mittelhepirus mit der Provinzhauptstadt Ioannina sowie Mittel- und 
Sudmazedonie.n mi t der Provinzhauptstadt Saloniki und der Stadt Kavala ein 
(s. Bild 2). Westthrazien (d.h. ostlich der griechischen Grenze bis zum 
Evros) wird Bulgar~en angegliedert~ 1913 wird Albanien als unabhangiger 
Staat gegriindet • 
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sche Angebot ab, um die Neutralitat der Tilrkei zu sicheI'Il. Im Oktober 1914 
tritt die Tilr>kei an der Seite Deutschlands in den Krieg ein. Ein neuer grie 
chischer Vorschlag zum Bilndnis mi t _der Entente wird von Russ land abge Lehrrt ; 

Russland bezweckt - genau wie Griechenland - die Eroberung Konstantinopels 
und betrachtet daher die neue Balkanmacht Griechenland als einen Rivalen. 
Venizelos begi~nt, mit England zu verhandeln und schlagt vor, dass Griechen 
land einen Teil seines nordostlichen Territoriums einschliesslich der Stadt 
Kavala zugunsten Bulgariens abtritt, um die bulgarische Neutralitat sicher 
zustellen (PapadaJ<is 1934, S. 605), 
Angesichts des geplanten Feldzuges der Entente-Marine auf die Dardanellen be 
schliessen. die Entente-Machte im Januar 1915, Griechenlands Angebot anzuneh 
men (Gegenleistung: Annexion Zyperns durch Griechenland). Der griechische 
Generalstab vertritt jedoch (mit Recht) die Meinung, dass die Dardanellen 
von der See uneinnehmbar sind, und schlagt die Eroberung Konstantinopels vom 
Lande her vor. Der Konig lehnt deshalb den Vorschlag der Entente ab, und 
die Venizelos-Regierung tritt im Februar 1915 zurilck. Die "nationale Spaltung" 
zwischen der liberalen Franktion unter Venizelos und der monarchischen Frak 
tion ist damit vorbereitet. 
Venizelos gewinnt die Wahlen von 1915 und bildet im August desselben Jahres 
eine neut; Regierung . Da aber der Konig die Teilnahme Griechenlands am Kriege 
weiterhin ablehnt, tritt Venizelos im September 1915 nochmals zurilck. Trotz 
der Neutralitat Griec~enlands landen im November 1915 Entente-Truppen in 
Saloniki, um den bulgarischen Angriff gegen Serbien abzuwehren. Kurz danach 
erobern bulgarische und deutsche Truppen die Stadte Kavala, Drama und Serres. 
Die Fortsetzung der "neutralen Haltung" ist filr Griechenland auswegslos: 
Ein Sieg der zentraleuropaischen ·Machte wilrde ohne Zweifel zu einer Beschran 
kung des griechischen Territoriums zugunsten Bulgariens filhren. Ein Sieg 
der Entente-Machte wiirde wahrscheinlich zu einer Expansion Serbiens zu Un 
gunsten Griechenlands filhren. Trotzdem versuchan die monarchische Regie- 
rung und der Konig selbst durch Verhandlungen sicherzustellen,dass keine 
der beiden Kriegsparteien nach Ende des Krieges Anspru~ auf das griechi 
sche Territoriurn von 1912 erheben. 
Die Ereignisse haben aber ihre eigene Logik; Im Juni 1916 bricht ein mili 
tarischer Aufstand in Salonild aus , wo im -September 1916 eine 11provisori 
sche Regierung" urrter- Venizelos gebildet wird, die die Teilnahme Griechen 
lands am Kriege an der Seite der Entente beschliesst. Die Athener Regierung 
und der Konig bestehen dagegen weiterhin auf der neutralen Haltung Grie- 
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chenlands. 
Griechenland wird also in zwei Regierungslager gespalten. Massenkundgebun 
gen in A then und Aktionen der einberufenen Soldaten urrter- der Parole "FUr 
Konig und.Frieden11 schaffen ein politisches Klima, in dem eine fr>iedliche 
Beilegung des Konfliktes unmoglich wird. Die Flotte der Entente blockiert 
alle Hafen des "al ten ·Griechenlands" (das griechische Territorium .vor 1912, 
das unter der Macht der Athener Regierung steht). Im November 1916 ver 
sucht die Athener Regierung, einen Kornpromiss mit der Entente herbeizufilll 
ren und die Macht den Alliierten und Venizelos fr>iedlich zu ilberlassen. Die 
anti-venizelischen Massen und Truppen Athens leisten Widerstand gegen die 
Entente-Truppen (am 18. und 19. November .19.15). Venizelos ergreift aber 
schliesslich mit Unterstiltzung der Entente-Truppen die Macht in ganz Grie 
chenland, das jetzt an der Seite der Entente-Truppen bis zum Ende des Krie 
ges kampft. Die Niederiage der monarchistischen Fraktion beendet die "na 
tionale Spaltung11• Dennoch ist seitdem G;l~chenland in eine liberale bzw. 
venizelische undeine konservative·bzw. monarchistische Fraktion geteilt. 
Die Ereignisse von 1915 machen den Konig zum politischen Filllrer der kon 
servativen Fraktion. Er verlasst also die ilberparteiliche Rolle des Staats 
oberhauptes. Diese Transformation der Rolle der Krone im Staat fiihrt 1924 
zur Abschaffung der Monarchie und zur Ausrufung der Republik. 
Durch die Nachkriegsvertrage (insb. den Serves-Vertrag) gelingt es Grie 
chenland, sein Territorium in Nord-Hepirus zu Ungunsten Albaniens, in 
Ost-Mazedonienl.llld West-Thrazien zu Ungunsten Bulgariens und in Ost-Thra 
zien, in der ~gais und.:in Kleinasiep zu Ungunsten der Tilrkei auszudehnen 
(s. Bild 1). Das Griechenlad der 11fi1nf Meere und der zwei Kontinente" 
wird endlich geschaffen. 
Der nationalistische Aufstand in der TUrkei unter der Fiihrung Mustafa-Ke 
mals bringt ·aber eine Fortsetzung des griechisch-tUrkische·n Krieges mi t 
sich: 1922 werden die griechischen Truppen am Fluss Sakarya in Anatolien 
besiegt. 1923 verliert Griechenland alle Gebiete, die es 1920 von der 
Tfu:>kei annektiert hat (s. Bild 1). 
Wir haben die Ereignisse der Periode 1914 bis 1917, die zur "nationalen 
Spaltung" filhren, so detailliert beschrieben, weil es sich um eine der am 
meisten verfalschten Periodendergriechischen Geschichte handelt. Die 
apologetische, national-chauvinistische Ideologie der meisten griechischen 
Historiker bezeichnet die "nationale Spaltung" als das blosse Resul tat der 
"Abhangigkeit., der sozialen und poli tischen Krafte Griechenlands von den 
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imperialis~ischen Ma?hten. Zugespitzt formuliert ist Venizelos dieser Mei 
nung nach ein Agent Englands und der Konig ein Agent Deutschlands. Um die 
se "wissenschaftliche11 Anschauung zu verteidigen, weist z.B. Svoronos, 1976, 
darauf hin (S. 120), dass der griechische Konig·mit der Schwester des deut 
schen Konigs verheiratet ist! 
Dieser apologetische Abhangigkeitsansatz versucht, zwei unbezweifelbare Tat 
sachen zu vertuschen: a) dass die "nationale Spaltung" das Resultat zweier 
entgegengesetzter nationaler Strategien ist, d.h. das Resultat zweier Stra 
tegien, die, obwohl entgegengesetzt, beide auf die Sicherung bzw. Expansion 
des nationalstaatlichen Territoriums abzielen; b) dass die Zuspitzung des 
Konflikts zwischen beiden Lagern ein Resultat der politischen Prasenz der 
brei ten Volksmassen ist, die teils die ven~zelische, teils die monarchische 
Fraktion unterstiltzen. Die monarchische Franktion wird ohne Zweifel von der 
Mehrheit der mobilisierten Massen Sildgriechenlands, die konsequent gegen 
den Kr>ieg kampfen, \interstiltzt67 Gleichzeitig unterstiltzt die Mehrheit der 
mobilisierten Massen der neuen griechischen Gebiete Venizelos und seine 
Politik. Die Angst vor einer bulgarischen bzw. serbischen Besetzung, aber 
auch die Politik der sozialen Reformen - 1917 bewilligt die "provisorische 
Regierung" von Saloniki die Agrarreforni - lassen die Mehrheit des Volkes im 
"neuen Griechenland" unter der venizelischen Fahne marschieren. 
Um den imperialistisch-expansionistischen Charakter der nationalen Politik 
Griechenlands zu verschleiern, versuc~t die apologetische Ideologie, diese 
Tatsachen zu unterclrilcken68• Es handelt sich mit anderen Worten also nicht 
um die 11Befreiung" griechischen Territoriums, sondern um eine imperialisti 
sche Eroberung von Gebieten, in denen die griechische Minderheit das fuh 
rende okonomische -Element ist. 1910 wohnen in Ont-Trhazien, Konstantinopel 
und Kleinasien 2 Millionen Griechen, 8 Millionen Tilrken und ca. 1,2 Millio 
nen Armenier, Juden, Bulgaren u.a. Sogar im Bezirk von Smyrni wohnen zu die 
ser Zei t 620000 Griechen und 950000 Tiirke_n. Nach den offiziellen Angaben des 
griechischen Staates ist 1912 die Bevolkerung aller bis 1913 neu annektier 
ten Gebiete des Festlandes zu 42,6 % griechisch, zu 39,4.% moslemisch und 
zu 9, B % ·bulgarisch, 8, 1 -% en tfallen auf and ere Na tionali ta ten ( Pall'is 
1934, S. 407). In Wirklichkeit umfasst aber der Anteil von 42,6 % nicht 
DUI' Griechen, sondern auch den grossten Tail der slawisch-mazedoni~ch 
sprachigen Bevolkerung,.auf die sowohl Griechenland als auch Bulgarien und 
nach dem I. Weltkrieg auch noch Jugoslawien Ansoruch erheben. Das sehr 
schwach ausgepragte.Nationalliewusstsein dieser Bevolkerung erlaubt nach 
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der gr>iechischen Eroberung. deren schnelle "Hellenisierung" (s. auch aus 
filhrlicher .Kapitel 9.5.4). 
Die "nationalen Kriege" Griechenlands der Periode 1912-1922 sind also im 
perialistische· Kriege, legitimiert durch eine nationale Ideologie. Die Le 
gitimation des gr>iechischen Imperialismus gerat aber wahrend der "nationa: 
len Spaltung" von 1915 bis 1917 in eine schwere Krise. Die Volksmassen des 
"alten Griechenland" lehnen die imperialistische Eroberungspolitik der ve 
nizelischen Fraktion ab69• Der Expansionismus kann deshal.b nur auf der Ba 
sis der gilnstigen internationalen Konjunktur (bulgarischer Angriff, Lan 
dung der Entente-Truppen in Saloniki) und der Unterstutzung der vom Krieg 
bedrohten griechischen Massen Nordgriechenlands durchgesetzt werden. Das 
Schweigen der griechischen Historiker Uber die Bedingungen und"die Voraus 
setzungen der "nationalen Spaltung" ist vor allem ein Schweigen filler die 
imperialistische Natur des- gr>iechischen ·-Kapi tals, Wie schon gesagt besteht 
die Eigenartigkeit des griechischen Imperia!ismus darin, dass die okono 
mische Expansion, die der "Fahne " den Weg bahnt, nicht aus der "5konomi 
schen Reife" des griechischen Kapitalismus entsteht, sondern bereits ein 
Merkmal seiner friiheren Entwicklungsphase ist. 
Eine andere in der griechischen Linken verbreitete Theorie betrachtet die 
"nationale Spaltung11 als Ausdruck der Spaltung der griechischen Bourgeoi 
sie in zwei Fraktionen. Di~ser Auffasung nach wird die "industrielle Frak 
tion" von den Liberalen, die "Staatsbourgeoisie" von der monarchischen Par 
tei veI'treten. 
Diese Analyse kann abeI' weder erklaren, auf welcher Basis sich die griechi 
sche Bourgeoisie in diese zwei Fraktionen geteilt noch warum sich diese 
Spaltung erst 1915 in einem solchen Masse zugespitzt hat. 
Diese Theorie ist aber auch theoretisch irrefnhrend; die bO.rgeI'lichen Par 
teien sind nicht 11die" Vertreter der herrschenden Klasse. Der ~atsachliche 
Vertreter der herrschenden Klasse, d.h •. des Gesamtkapi tals, ist der bllrger 
liche Staat als Ganzes. ~ie Parteien, oder, besser, das bilrgerliche parla 
mentarische Parteiensystem bildet nur einen Teil dieses Staates, es f(lllt 
eine "Teilfunktion" im Rahmen dieses Staates aus: <lurch die Organisierung 
der- '.'!folksreprasentation". durch die "Parlamentarisierung" der verschiede 
nen sozialen Praxisformen und durch die Produktion von "Konsensus11 sichert 
es die poli tische Herrschaft der bilrgerl_'..chen Klasse. 
Die Parteien transformieren die verschiedenen Klassenpraxisformen, d.h. die 
Praxisformen nicht nur der Bourgeoisieundihrer Verbilndeten, sondern auch 
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der Ar~eiterklaS'Se und ihrer Verhilndeten in verschiedene politische ETo 
gramme. Trotz ihres bilrgerlichen Charakters unterscheiden sich also die 
verschiedenen politischen Programine nicht dadurch, dass sie verschiedene 
Fraktionen der Bourgeoisie vertreten, sondern dass sie verschiedene Orga 
nisationsmuster des politischen und gesellschaftlichen Konsensus darstel 
len. 

Hier·handelt es sich um einen Prozess des Klassenkampfs im Rahmen der bilr 
Jl;erlichen Klassenherrschaft, d.h. um·einen "Prozess ohne Subjekt''. (Althe.s 
ser). Die Durchsetzung einer bilrge~lichen politischen Stratell:ie zu UngUD 
sten einer anderen bilr~erlichen Strate~ie ist sehr oft Ausdruck einer Mo 
'difikation der gesei.ischaftlichen und politischen Krafteverhaltnisse im 
Rahrnen der.bilrgerlichen Klassenherrschaft. 
Um die obigen theoretischen Uberlegungen anders zu forrnulieren: eine bilr 
gerliche politische Strategie ist nur dann hegemonial, wenn sie auch vom 
Volke unterstutzt wird oder mindestens vom Volke toleriert wird. Ansonsten 
ist.eine Legitimations~rise bzw. eine politische Krise unvermeidlich. In 
diesem Fall kann die polltische Macht nur eine 11Konservierungspolitik11 be 
treiben: Radikale poli tische Ini tiati ven wilrd.en die Gefahr eines offenen 
Ausbruchs der pol~tischep Krise in sich bergen. 
Die ~us lnternationalen Grtmden \s. oben) bis 1915 verfolgte Neutralitats 
politik Griechenlands sowie die Differenzen zwischen Konig und Regierung 
ermoglichen die pol~tisch~ Intervention der Volksmassen, die die expansio 
nistische Strategie der liberalen Frc!ktion bis 1917 verhindert. Der end 
gtlltige Sieg der Liberalen wiederum ware ohne die.Unterstiltzung der nord 
griechischen Volksmassen nicht moglich gewesen. 
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Sukzessive Ausdehnung des Territorlums Griechenlands 
( 1832, 1864, 1881, 1913, 1920 u. 1923 ) 
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8 I I d 3 : Sukzessive Ausdehnung des Tarrltorlums Serblens 
bzw. Jugoslawlens .(1815, 1833, 1878, 1913, 1919) 
Qualle: Markezlnls 19!56 Bd. 3, S. 161 
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Die Aufteilung des Osmanrschen Refches 
(Frredensvertrag von Sevres, 1920) 
Quella: dtv-Atlas zur Weltgeschlchte, Bd. 2, S. 166 

I d 5 8 

-- Gte.nte der Turkel nach. del'l'I fneden van S•vtee 

B I d 4 : Landkarte der bulgarischen AnsprUche (schlieBt auBer Mazedonien und 
Thrazien Teile von Albanlen, Serbien und Rumiinlen ern) 

· Quelle: Markezlnls 1966, Bd. 3, S. 165 
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kapitalistischen Macht- und Herrschaftsverhaltnisse werden von Anfang an 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen als vorherrschende soziale Formen eta 
bliert und stabilisiert. Das wirtschaftliche Niveau des Landes ist in der 
untersuchten Periode mit dem mittleren europaischen Niveau vergleichbar. 
Aber trotz der friihzeitigen Entwick~ung_des griechischen Kapitals (z.B. im 
18, Jahrhundert. s. KaDitel 8) weist Griechenland im 19. Jahrhundert im 
Ver~leich zu den fUhrenden kaoitalistischen Landern Europas eine relativ 
langsame bzw. verspatete industrielle Entwicklung auf. Trotz der schnellen 
kapitalistischen Entwicklung des Landes nach 1870 vergrossert sich bis 
zur Jahrhundertwende die Entwicklungslucke zwischen Griechenland und den 
Industrielandern Europas. 
Meines Erachtens gibt es 4 GrUnde fur diese relative Verzogerung der ka 
pitalistischen Entwicklung Griechenlands: 
a.) Der Widerstand der vom Markt abgeschlossenen Agrarregionen (Gebiete der 
Rauberei) in der ersten Periode der griechischen Geschichte; 
b.) die Vergrosserung der vorkapitalistischen Raume durch den Anschluss von 
Hepirus und Thessalien 1881 und der Ionischen Inseln 1864; 
c.) die nationale Heterogenitat der nach 1912-1913 annektierten Gebiete; 
d.) die seit Grilndung des neugriechischen Staates existierende Aufsplitte 
rung der griechischen Bevolkerung und des griechischen Kapitals in den 
Balkan- und den Mittelmeerraum, Diese Aui'splitterung fungi~t einerseits 

9,5 Nationalstaatliche Vereinheitlichung, politische Krise und kapitali- 
stische Entwicklung (1922-1940) 

9,5.1 Der Wendepunkt der neugriechischen Geschichte: 1922· 
Die Grilndung des neugriechischen Staates im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahr 
hunderts ist das unmittelbare Resultat einerseits der fiir die Zeit hohen 
Entwicklung des griechischen Kapitals im osteuropaischen Raum und im Mitell 
meerraum, andererseits der Durchsetzung der kapitalistischen Verhaltnisse 
im sildgriechischen Raum bei gleichzeitiger Auflosung der vorkapitalisti~ 
schen Produktionsweisen. 
Dieser sUdgriechische Raum bildet, wenn man von den in den 60er Jahren des 
19. Jahrhunderts annektierten Ionischen Inseln absieht, das Territorium des 
neugegrilndeten K5nigreichs bis 1881 (Anschluss Thessa~iens und Sud-Hepirus). 
Im ersten Jahrzehnt des 20, Jahrhunderts verdoppelt sich das bisherige grie 
chische Territorium. 
Griechenland ist seit seiner Grilndung ke:i.n .. "unterentwickeltes Land!", dvh , es 
,gehart zu der Gruppe der relativ entwickelten kapitalistischen Lander. Die 
' 
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Die "Kleinasien-Katastrophe" von 1922 annulliert aher alle oben genannten 
Momente. Mit der Vertreibung von mehr als 1,2 Millionen Griechen aus dem 
Osmanischen Reich (die Repatriierung der Balkan-Griechen ist kurz nach Ende 
der Balkankriege ahgeschlossen) wird die Ara der Aufsplitterung der griechi 
schen Bevolkerung und des griechischen Kapitals beendet. 
Die "Eingliederung der Fluctitlinge" bedeutet die endgilltige Losung der na 
tionalen Frage: Nach 1922 bilden die Griechen in den annektierten Gebieten 
unbestreitbaP die Bevolkerungsmehrheit. Mehr als 700000 Griechen siedeln 
sich nach 1922 in Mazedonien und Thrazien an. Gleichzeitig wird durch die 
Aerarreform aufgrund des Gesetzes van 1917 die Agrarf!lage gelost. 
Der Wide:c>stand der vorkapitalistischen 11Enklaven11 des 11anderen Griechenlands" 
ist bereits durch die hundertjahrige kapitalistische Entwicklung ilberwunden 
worden. 
Das Jahr 1922 markiert also nicht nur> das Ende der "Grossen !dee", sondern 
auch die radikale Umstruktur-ierung der griechischen Gese~lschaftsformation 
und ihrer Stellung im internationalen System, oder anders ausgedrilckt, den 
Beginn einer neuen Epoche der neugriechischen Geschichte. 
Mit dem Jahr 1922 beginnt die 1!.ro der "nationalen VereinheitJ.ichung" und 
dadurch der nachholenden kapitalistischen Entwicklung: Nie zuvor hat in 
Griechenland eine so rasche Kapitalakkumulation stattgefunden wie nach 

als Voraussetzung ftlr den griechischen Expansionismus, beraubt aher anderer 
seits das Land wichtiger materieller Ressour-cen fiir die kapitalistische Ent 
wicklung. 
In bezug auf das Problem der relativen Stagnation der industriellen Ent 
wicklung Griechenlands spielt das letzte der o.e. Mornente die ausschlagge 
bende Rolle. Der okonomische Expansionismus der griechischen Gemeinden ist 
in Wirklichkeit die besondere "eigenartige" Form des okonomischen Imperia 
lismus Griechenlands. Dur>ch ihre politische und nationale Oberdeterminie 
rung fungieren die griechischen Kapitalisten und Gemeinden auf dem Balkan 
und in der Ttlrkei als die okonomischen Agenten des Expansionismus des grie 
chischen·Staates. 
Die "Grosse !dee" des griechischen Imperialismus schliess~ jede Perspektive 
der "nationalen Vereinheitlichung" im existierenden Staate aus. Der imperia 
listische Expansionismus untergr>fillt dalnit zum Teil die Voraussetzungen der 
industriellen kapitalistischen Entwicklung der "kleinen" bzw , "a Lten" grie 
cbischen Gesellscbaftsformation. 
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-· Landwirtschaft von den vorkapitalistischen Eigentums- und Produktionsformen 
zu der dem industriellen l<apitalismus entsprechenden Form der einfachen 
Wax>enproduktion (s. Kapitel 7.4). Das Marktsystem, das Kreditwesen und die 
staatliche Preis- und Kreditpolitik sind die "Mechanismen", die den Agrax> 
sektor mit der kapitalistischen Wirtschaft verbinden. Dadurch werden einer 
seits die Preise der Agrarprodukte und somit die Reproduktionskosten der 
Ware Arbeitskraft niedrig gehalten.und andererseits die Bauern zur "Mo 
dernisierung", zur Entwicklung der Produktivkraft ihrer Arbeit gezwungen. 
b.) Das Reederkapital 
Durch den Krieg wird 67,5 % der Tonnage der griechischen Handelsflotte zer 
stort: Die Tonnage vermindert sich von 893000 t 1915 auf 290799 t 1918. 
Dennoch bringen die Frachten in der Kriegszeit dem Reederkapital kolossale 
'Gewinne ein, was sich nach dem Kriege in e~ner sehr schnellen Entwicklung 
der griechischen Handelsflotte niederschlagt. Die Tonnage der griechischen 
Flotte wachst van 563353 t 1919 (davon 430237 t Dampfschiffe). 980405 t 

9.5.2, Die okonomis~he Entwicklung 
Die Periode nach 1910 ist von einer raschen Entwicklung des griechischen 
Kapitalisrnus ~ekennzeichnet. 
a,) Die A~arreform 
Die Balkankriege filgen dem griechischen Territoriurn 432000 Hektar Ackerland 
hinzu und der I. Weltkrieg weitere 69000 Hektar. In den neuen Gebieten:.ist 
der Grossgrundbesitz - genau wie in Thessalien - die vorherrschende Eigen 
tumsform. Durch die Agrarreform von 1917 werden aber nach 1922 673000 Hektar 
Ackerland an 130000 Bauernfamilien verteilt. Dazu kommen noch 850000 Hektar, 
die an die Kleinasien-FlUchtlinge (ca. 150000 Familien) verteilt werden. 
Insgesamt wechselt zwischen 192'2 und 1938 38 % des gesamten gr{echischen 
Ackerlandes durch die Agrarreforrn seinen.Eig~ntUmer. 36 % der Landgilter 
sind kleiner als 10 Hektar, 36 % sind 10 bis 30 Hektar, 24 % 30 bis 100 
Hektax> gross und nur 4 %.der Landgilter haben mehr als 100 Hektar (Vergo 
poulos 1975, 1978), 
Nach der AgratTeform von 1917 erlangt das landwirtschaftliche Kreditwesen 
eine grossere Bedeutung. 1918 verdreifacht sich gegeniiber 1917 das Kredit 
volumen, das in den kommend~n Jahren weiterhin mit hohen Raten wachst. 1929 
wird die griechische Landwirtschaftsbank gegrilndet. 
Die Periode van 1922 bis 1938 bildet also den Obergang der griechischen 

der "Kleinasien-Katastrophe". 
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_1925 (davon 912609 t Dampfschiffe), 1408082 t 1929 (davon 1350157 t Dampf 
schiffe), lfi56681 t 1933 (1600620 t Dampfschiffe) auf 1837000 t 1940 (ins 
gesamt Dampfschiffe) (Skarpetis 1934 •. S. 201. Babanassis 1986. S. 34). 
c.) Die Auswirkungen der Kriege 
Die industrielle Entwicklung Griechenlands wird dUIJch die Balkankriege 
beg{instigt. Die Abtrennung vom Weltmarkt wahrend der Kriege, insbesondere 
wahrend der Periode der Blockade Griechenlands durch die Entente (1915-17), 
sowie die Erweiterung des Binnenmarktes durch die Eroberung der neuen Ge 
biete sind die Hauptfaktoren, die "die kapitalistische Entwicklung g{instig 
beeinflussen. 
Die industrielle Kapazitat (gemessen in installierter PS-Leistung) wird 
in der Zeitspanne· 1909 bis 1920 fast verzehnfacht, die Anzahl der Lohnab 
hangigen wachst um das Zweieinhalbfache Cs. Tabelle 3, Kapitel 9,3), wah 
rend sich in derselben Periode die Gesamtbevolkerung nur um das 1,9 fache 
vergrossert 70 
Die Kleinasien-Katastrophe findet also in einer aWiserst g{instigen sozialen 
und wirtschaftlichen Konjunktur statt (11Reformbewegung11, hohe Wachstumsra 
ten der Industrie). Die unmittelbaren. okonomischen Resultate der Nieder- 
lage der griechischen Armee von 1922 und der Eingliederung der Flilchtlinge 
sind: 1. die Erweiterung des Binnenmarktes, 2. die Versorgung des Landes 
mit zahlreichen billigen und qualifizierten Arbeitskraften bzw.,,rnit einer 
grossen Reservearmee sowohl flir die Industrie als auch flir die Landwirtschaft, 
3, der Import von Geldkapital durch griechische Kapitalisten aus dem Os 
manischen Reich. 
Die Krise des internationalen Handels im ersten und zweiten Jahrzehnt des 
20. Jahrhunderts, insbesondere die Krise des -traditionellen Exportnandels 
Griechenlands (Tabak, Korinthen), ist ein weiterer Faktor, der die Restruk 
turierung der griechischen Wirtschaft in Richtung Industrialisierung be 
einflusst. 
In der Periode nach 1922 findet gleichzeitig eine hedeutende Abwertung der 
griechischen Wa.hrung statt. Der Wachselkurs verandert,sich wie folgt: 
1920 kostet l Pfund, Sterl~ng 24- Dnachmen , 192_1 70 Dr •• 1922 166 Dr •• 1923 
296 Dr •• 1925 312 Dr. und 1926 386 Dr. (Vergoooulos 1976. S. 53). Mit dem 
Reitritt Griechenlands zum Goldstan4ill'd 1928 wird der Kurs auf 375 Dr. fiir 
1 Pfd. St. stabilisiert. Die Abwertung der Drachme um 1562,5 % seit 1920 
verleiht der griechischen Wirtschaft aber in der gesamten Periode von 1920 
bis 1940 einen protektionistischen Schutz, 
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8 I I d 6 : lndlzes des Produktionsvolumens der griechrschen 
verarbsltenden lndustrle (1928=100) 
Quella: Pafylas 1934, S. 144 

1928 wird die "Bank Griechenlands" als Zentralbank mit ausschliesslichen 
Emissionsr>echt gegrllnde t; Dabei wir>d auch das Kreditwesen reorganisierf. 
In der Zeitspanne von ·1922 bis 1932 nimmt Griechneland-Auslandsanleihen in 
Hohe eines Gesamtbetrages von 1022 Millionen GoldfI'ancs auf, Diese Anleihen 
wer>den vor> allem filr die I~fI'astr.uktur und filr die Eingliederung der FlUcht 
linge verwendet. 1932 muss Griechenland den Bankr>ott erklaren, wodurch dle 
Politik des str>engen Protektionismus und der Importsuhstitution weiter ver> 
starkt wir>d, 
Die gUnstige Konjunktur filr die industrielle Entwicklung Griechenlands von 
1922 bi~ 1932 wird dUI;'ch protektionistische Massnahmen des Staates unter> 
stutzt. 1926 wird ein neues Zollsystem eingefilhrt, das eine Reihe von Pra 
ferenzregelungen (z.B. filr Importe des Staates) vor>sieht. 1930 wird die 
ZollfI'eiheit filr Rohstoff- und Produktionsmittelimporte zur Forderung der 
industriellen Produktion eingefuhrt. In·der> Periode von 1921 bis 1931 wachst. 
die industrielle Produktion um ca. 80 %. (_:i •. Bild 6), wahrend im Krisenjahr 
1932 die Abnahme der Produktion im Vergleich zum Vorjahr nur 5,7 % betragt 
(Pafylas 1931!-). 
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Tabelle 6 zeigt die Entwicklung de~ ?rodukt~onsvolumens C.er w:i.chtiesten 
Industriezweige. 
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in Form von Auslandsanleihen. Das u~ittelbare Ergebnis dieser Verschlech 
terung der griecbischen Zahlungsbilanz ist die Einfuhrung eines protektio 
nistischen Zoll- und Kontigentierungssystems im Jahre 1932, wodurch sich 
das· Importvolumen schon 1934 um mehr als 65 % im Verhaltnis zum Volumen 
von 1931 VeI'mindeI't. Die Aussenhandelsbeziehungen Griechenlands basi~en 
jetzt vor allem auf Clearing-Transaktionen, wodurch Deutschland zum bedeu 
tendsten Handelspartner Griechenlands wird72• Gleichzeitig verliisst Grie 
chenland 1932 den Goldstandard, und die griechische Wahrung wird bis 1938 
um 600 % abgewertet. 
In dieser Zeit weist die griechische Wirtschaft sehr hohe Wachstumsraten 
auf. Nach. Angaben des Volkerbundes wachst die industrielle Produktion Gz:>ie 
chenlands in dE!r' Zeitspanne von 1928 bis 1938 um 68 %. Sie weis~ damit 
die dritth0chste Wachstumsrate der Welt auf, nach der ~ussischen (das in 
dustrielle Wachstum von 1928 bis 1938 betragt 87 %) und der' japanischen 
(73 %) ( Vergopoulos, 1978 ). In derselben Periode steigen die groiechi 
schen Industrieexpcrte um 16 % an, vor allem wegen des Zuwachses der Ex 
parte nach Deutschland (um 59 %), den USA (um 90 %), Italien (um 74 %), 
Jugoslawien (um 7600 %) und Rumanien (um 225 %). 
e.) Wirtschaftlich~ und soziale Umstriukturierungen 
Die Exparte Griechenlands machen 1923 41,6 % seiner Impc:rte aus , ein Pro 
zentsatz, der 1928 auf so,s %, 1933 auf 60, 7 %, 1938 auf 68 ;; % und 1939 
auf 75,4 % ansteigt (_ Ve~gopouios 1970 ), Diese Verschiebungen in dE!r' 
Export-Impart-Relation finden tr>otz der akuten Krise der triaditionellen 

Die industrielle Entwicklung schliigt sich in einer schnellen Verminderung 
der Importe von Industriegiitern nieder: Das Impartvolumen der Industriegii 
ter vermindert sich von 1928 bis 1933 um 52 %. 1928 decken die Irnporte 
42 % der inliindischen Nachfrage nach In::l.ustriegiitern, 1933 23 ,5 % und 
1938 nur noch 21 %. 1933 machen die Industrieexparte 6 % der gesamten In 
dustrieproduktion aus. ~ie bestehen var allem aus Nahrungsmitteln und 
Getranken, chemischen Produkten und Textilien. Diese drei Industriezweige 
sind die fuhrenden Industriezweige Griechenlands dieser Periode: 30~56 % 
der industriellen Produktion entfallt 1933.auf die Textilindustrie, 16,97 % 
auf die Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie und 15,03 % auf die chemische 
Industrie (Pafylas 1934, S. 129-143). 
d.) Die Periode von 1932 bis 1940 
Die Verschaxofung der 1929 ausgehrochenen Weltmarktkrise tragt au~schlagge 
bend zur Rekonstruiei'ung per griechischen Wirtschaft bei, 
Der Bankrott Griechenlands im Jahr 1932· bedeutet das Ende des Kapitalimports .. 
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Agrarexparte Griechenlards statt. BO 't det> griechischen Exporte bestehen 
bis 1929 aus Tabak und Kcrinthen. 
In det> Zeitspanne von 1929 bis 1933 fallen d~e Tabakexparte abet> um 1/3 
im Volumen und um Bl 't im Preis. In ahnlicher Weise gehen auch die ande- 
ren Agr-arexpCl:'te zUl"uck: Die Expartpreise der Korinthen wet>den um 50 % herab 
gesetzt, die der Weinbaupra:iukte um 55 \. Die Tabakpra:iuktion vermindert 
sich in zwei Jahren (1930-1933) um mehr als 50 % (1930 65000 t, 1932 29000 t). 
Eine ahnliche Entwicklung ist aber auch bei den anderen traditionellen Ex 
pOI'twaren zu beobachten (Olivenol, Weinbauprodukte). Die Abnahrne der Expcrt 
anbauflachen schlagt sich in einer Zunahme der Anbauflachen fiir den inneren 
Markt nieder. In der Peria:ie von 1928 bis 1938 werden die Baumwollflachen 
verfiinffacht, die Gemiisefl.cichen vervierfacht, die Futtermittelflachen ver 
vieI'facht und die Getreidefl.cichen steigen um das 2,Sfache. 
Als· Folge der Umstrukturierung der Agr-arproduktion sinkt in der Zeitspanne 
von 1928-1936 das Volumen ,der Agr-arexparte um 18 %. In derselben Periode 
steigt aber das Gesamtvolumen der Produktion um 100 %1 wahrend die Agrar 
preise um ca. 22 % fal.len (die Preise der Industriewaren steigen in der 
selhen Periode um 26 %). Seit 1933 haben sich mehr als 83 % der Bauern bei 
der Landwirtschaftsbank verschuldet. 1927 wird die Politik der Richt- bzw. 
"Schutzpreise" fiir die Agrarprodukte eingefiihrt (Ver gopoulos 1978 1 S. 48-51). 
In der Zeit von 1920 bis 1929 steigt die Anzahl deri Unternehmen um 82 % -· (1929: 61485 Unternehmen), in der Periode von 1930 bis 1940 urn 25 %. 56,2 % 
der 1940 existierenden Unternehmen sind erst nach 1920 gegriindet worden. 
Die industrielle Beschaftigung steigt von 154000 Personen 1920 auf 280000 
1930 und 350000 1938. Davon sind 228000 Arbeiter. Die installierte Lei 
stung steigt von 110 t PS 1920 auf 250 t PS 1930 und 277 t PS 1938. 1930 
besteht die industrielle Produktion zu 64,3 % aus Produkten der Leichtin 
dustrie (Lebensmittel, Getranke, Tabakwaren, Textilien, Bekleidungswaren, 
Schuhe) 1 zu 20, l % aus Produkten der> chemischen urd petrochemischen Indu 
strie, zu ~.7 % aus Transpat'tmater>ial und zu 30 % aus nichtmetallischen 
Erzen (Vergopoulos 19781 S. 77). 
Der Beitrag des sekundciren SektCL"s zum BSP betragt 18, 6 %, des prinaren 
Sektors 34,3 % und des ter>ticiren SektCL"s 4711 % (Babanassis 1986, S. 99), 
Die Exparte setzen sich 1938 zusammen aus: Nahrungsmittel (23,9 %), 
Getranke und Tabak (57,7 %), Rohstoffe (913 %), tiE!I'ische und pflanzliche 
Fette (613 %), chemische Produkte (3,2 %) und sonstige verarbeitete Guter 
(3,3 %) (Vergopoulos 1978, S. 48). 
Die kapitalistische Entwicklung ist mit einer> standigen Verschlechterung 
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9.S.3.1 Vom Parlamenta:rismus zur DiktatU!' 
Die Periode von 1922 bis zum II. Weltkrieg wird auf.der politischen Ebene 
von einer offenen Krise des parlamentarischen Systems und dero politischen 
Parteien gekennzeichnet. AusdI'uck dieser pol.itischen Krise ist die FCC't 
setzung der "nationalen Spal.tung11 sowie die wiederholte Einmischung der 
Armee in den politischen Prozess. 
Die politische. Krise erosc:heint als eine blosse FCC'tsetzung der "nationalen 

Politische·Krise und."neue" Aussenpol.itik 9.5.3 

deI' Lage der Arbeiter ver_bunden. In der Zeitspanne von 1922 bis 1935 stei 
gen die Verhc'auchez>preise um 207 %, die mittleren Lehne dagegen nur um 83 %. 
Die Kapitalproduktivitat stelgt in der Pez>iode von 1928 bis 1938 um 1\-3 %, 
die mittleren LOhne steigen in derselben Periode nut" um 21\- \, Die Arbeits 
losenzahl wachst van 75000 1928 auf 237000 1932, um 1935 wieda' auf 150000 
zu sinken (Vergopoulos 1978, S. 92 f.). 
Die hohen Wachstumsraten der gt'iechischen Wirtschaft nach 1922 schlagen sich 
in einem wachsenden Kapitalimpart in Form von Direktinvestitionen bzw.- pri 
vaten Anleihen der gt'iechischen Industi'ie niedE!I'. Bedeutende Direktinvesti 
tionen in den Sektaren der Elektrizitat (Power), dei;' Wasserverscrgung (Ulen) 
und der Industrie sowie private Auslandsanleihen von mel:Jri als 108 Mio.Dollar 
werden in der Periode von 1921\- bis 1932 getatigt. Der Kapitalimpart setzt nach 
1935 (d.h. kurz nach dem Bankrott) wiedeI' ein, als sich die im internationa 
len Verogleich gilnstigen griechischen Verwertungsbedingungen in sehr hohen 
Zinss.itzen (zwei- bis fiinfmal hoher als die entsprechenden westeuropaischen 
Zinssatze) niedel"schlagen (Vergopoulos 1978, S. 67). 
f.) Fa zit: 
Der sozial.-okonomische Rahmen der "Reformbewegungtt, die okonomischen Auswir 
kungen d~ ~iege und d!e Landreform sind also die Voraussetzungen gewesen, 
die, verstarkt von den Folgen deI' "Kleinasienkatastrophe11, sich in eiriem 
Prozess der raschen kapitalistischen Entwicklung tind einer dementsprechenden 
TX'ansfcrmation der gesellschaftlichen Strukturen Griechenlands niederschlagen. 
Die Sozi.al.refarm, die nationale Vereinheitlichung und die nachholende kapi 
talistische Entwicklung sind die verschiedenen Elemente des Obet'!'}lngs det" 
gi-iechischen Gesellschaftsfat'mation Z\IJll "entwickelten Kapitalismus", d .h , 
zum Kapitalismus "des rel.ativen Mehrwerts11• Die Wel tuarktkrise der 30er 
Jal:Jrie des 20 •. JahI'hunderts. lockert die tradit~onellen Fcrmen der Einglie 
deI'ung Gt>iechenlands in das System der internationalen Arbeits~eilung und 
beschleunigt somit den Prozess der sozialen UIDStrukturierung uni der nach 
holenden kapitalistischen Entwicklung. 
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SpaLtung" von 1916, deren unmittelbare Auswirkung die "Politisierung" der 

Krone und die Identifikation des Konigs mit der konservativen Fraktion ist. 

Die politische Intervention der Armee zugunsten der' Liberalen·im Jahre 1922, 

der Wahlsieg der Liberalen im September 1923 und die Abschaffung der Krone 

im Jahre 1924 zeigen aber, dass die politische Krise nicht mit der' ."politi 

schen InteI'Vention" der Krone gleichgesetzt werden kann , sond er n dass sie 

11tiefere11 Wurzeln hat. Auch das republikanische Regime seit 1924 kann die 

Krise nicht iiberwinden. Sie aussert sich jetzt in der Spaltung sowohl der 

monarchistischen als auch der liberalen-republikanischen Fraktion in meh 

rere Parteien, was sich in der Instabilitat der Regierunr.en niederschlagt:. 

Die bedeutendste "neue" Partei der Zeit ist die Links Hber-a l.e bzw. refarmi 

stisch-so:dalistische "Republikanische Union" unter Papanastassiou. Mi t 

Papana~tassiou als Premierrninister wird 1924 das republikanische Regime ein 

gefilhrt. Die politische Instabilitat der Periode ist aber' nicht nur als ein 

blosses Resultat der Instabilitat bzw. der Spaltung der politischen F'rak 
tionen zu betrachten. Diese ist vielrnehr Ausdruck einer allgemeinen politi 

schen Krise, deroen wesentliches Moment die Krise des Verhaltnisses zwischen 

Volksmassen und politischen Parteien ist. Diese schlagt sich seit 1920 in 

permanenten Veranderungen der Parlamentsmehrheiten nieder. 
Die Abschaffung der Monarchie hinteI'lasst zwei relativ unabhangige Macht- 

pole im gt"iechischen Staate: Das parlamentarische Regierungs- und Parteien 

system und die Armee. "Between 1924 and 1928 there were ten Prime Minister's, 

three general elections, and eleven military coups or pronunciamentos. A mi 
litary dictatOI'ship.was imposed arrl subsequently overthrown by another milita 

ry coup. The President of the Republik was deposed once and resigned twice, 

only to r evok e his resignation" (Tsoukalas 1969, S. ~2). 

Was hier aber von grosser- Bedeutung ist urd deswep,en noe bma Ls betont werden 

muss, ist die Tatsache, dass die Armee mit Ausnahme der llmonatigen Dikta 

tur von General Thecd or-os Pangalos immer im Mamen des "gesunden Parlamen 

tarismus" politisch interveniert hat und dem Kampf der politischen Partei 

en bzw. Fraktionen vollig untergeordnet war. Wie deT kommunistische Politi 

kero und Theoretiker S. Maidmos in seinem 1930 veroffentlichtem Buch "Par 

lament oder DiktatllI"" mit Recht bemerkt: "Der militfu.ische Faktor er-sche Irrt 

wie ein Deus ex machina, det> mit seiner ~ottlichen Intervention die parla 

mentarische Maschine repariert, sie stimmt und uberwacht, immer bereit ist, 

sie er-neur zu reparieren, wenn er bemerkt, dass sie bescradigt wird, mehr. 
noch, irnmer bereit, alle zu bestrafen, die sie zu zerst0ren versuchen" (Ma 

ximos 1975, s. 30). 



"Die Krise des Parlamentarismus bezeichnet nicht die Krise eines Wahlsy 
stems, sondern eine tiefet'e soziale und politische Krise, die untrennbar 
mit dem Verraltnis zwischen Parteien und Klassen VE!t'bunden ist" (Maximos 
1975, s. 49). 
Die politische Krise hat als unmittelbares Resultat die Starkung der Exe 
kutive gegeniiber dem Parlament. Das Hauptmittel fiir diese Verschiebung des 
l<rafteverhiltniss·es ist die Umgehung der VeI'fassungsbestimmungen in Bezug 
auf den Belagerungszustand. Die Verfassungen von 1911 und von 1927 schlies 
sen jede Moglichkeit der Verkundung des Belagerungszustames aufgrund einer 
inneren Gefahl:-dung aus. Die Veranderung des politischen Krafteverh.iltnisses 
zugunsten der Linksliberalen J..asst bis Mitte der 30er Jahre alle Bemuhungen, 
var allem von Venizelos, scheitel'n, durch eine VerfassungsrefCIC'm das In 
strument dero Notverordnungen einzufuhren. Die verofassungswidl:'ige Verkun 
dung des Belagerungszustandes durch die zahlreichen militarischen Inter 
ventionen legitimiert abet:' defacto die Varherrschaft der Exekutive Uber die 
Legislative (Alivisatos 19831 S. 38 ff.). Die Krise des Verh.iltnisses zwi 
schen Volk und Parteien fUhrt damit zu einer Verschiehung des Zentrums der 
politischen Macht: Im VeI'haltnis der Machtpole Regierung und Parlament 
wird die Regierung zuungunsten des Par laments gestarkt. 
Die tlbernahme der Macht durch das Militar im Jahre 1926 fuh.i.•t aher zu einer 
vcriibergehenden Aussohnung de[" politischen Parteien. Die nach dem Sturz 
der Diktat'llt' stattfin:lenden Wahlen im November 1926 bringen die Bil.dung einet' 
Regierung der Grossen Koa.lition mit sich. Nach 1928 We['den Gesetze zur Si 
cherung deI' sozialen Ordnung urd zum Schutz der "Freiheiten der Bii:rger" 
Ver>abschiedet, die eine Verfolgung urd Inhaftierung der l<:ommunisten var 
sehen. 
Maximos ( 19751 S. 122 u , 125) bemerkt: "Die parlamentarischen Parteien ha. 

hen sich nicht vereint, um die grossen proletarischen un:l halbpI'oletill'i 
schen Massen der Nation zu einE!t' antidiktatorischen Bewegung aufzurufen, 
sondern um· einer sole hen Bewegung vorzuheugen ( ••• ) Der Umsturz der Dik 
tatur hat einen doppelten Sinn, namLich den des antidiktatorischen und des 
kontE!t'revolutionaren Kampfes zugleich: Sowohl gegen die Diktatur als auch 
gegen die Moglichked:t einer antidiktatOI'ischen Volksrevolution". 
Die Instabilitat beider bGrgerlichen politischen Fraktionen, die erneute 
Zuspitzung des politischen Antagonismus, die nach 1932 die Unfahigkeit zur 
Regierungsbildung mit sich bringt, ne.cht 1935 - nach einem erfolglose~ pro 
venizelischen Putsch - d·ie Restauration des Konigtums rnoglich, der selbst 
Venizelos zustimmt. 
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Der Konig versucht vergeblich, die Parteien beider Lager zu versohnen. 

Durch die Wahlen von 1936 bekolllJllt das republikanische I.ager 142 Abgeordne 

te, das monarchistische Lager 143 Abgeordnete urxl die Kornmunistische Par 

tei 15 Abgeordnete. Das Man:lat zur Regierungsbildung w:mi Metalas, dem Fuh 

rer einer kleinen monarchistischen Partei, gegeben, dem im April 1936 das 

Par]ament mit grossm- Mehrheit (241 Ja-, 16 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen) 

das Vertrauen ausspricht. Die Massenkunigebungen dieser Periode0 insbeson 

dere die blutigen ZusallDllenstosse der Tabakarbeiter mit der Polizei in Sa 

loniki im Mai 1936 sinl fiit- Metaxas der Varwand, mit Zustinunung des· Konigs 

am 4, August 1936 eine Diktatur zu erricht.en. 

Hauptziel der Diktatur ist die Unterdruckung der Volksbewegung und der Lin 

ken, Die Bcmiihungen von Metaxas, ein dem italienischen Faschismus bzw. dem 

deutschen Nationalsozialismus ahnliches Regime aufzubauen, bleibt wegen der 

zu niedrigen Unterstiitzung durch das Volk ohne Erfolg. 

Die politische Entwicklu~g.Griechenlands in der Periode von 1~20 bis 1940 
crlaubt uns, folgende thewetische Schlussfolgerungen zu ziehen; 

1. Die Dikt:atur ist als Resultat der politischen Krise des Parlamentaris 

mus urd nicht aufgrund der "Abhangigkeit" errichtet worden. Die unmittel 

bare "Politisierung" sowohl des Staatsoberhaupts als auch der- Armee und die 

Unfahigkeit beider politischen Lager nach 1935, eine stabile parlamentari 

sche Mehrheit zu err ingen, spielen die ausschlaggeben:ie Rolle fiir- die Ab 

schaffung dero parlamentarischen Ordnung. Die politische Krise nirnmt nach 

1935 den Charakter- einE![' offenen Reprasentationskrise an und ltr'offnet so den 

Weg fiir eine antiparlamentarische Losung. 

2. Die politische Krise der P.et-icxle von 1916 bis 1936 offenbart nicht die 
Instabilitat und Schwache, sondern im Gegenteil di~ relative Konsolidierung 

des parlamentarischen Systems in Griechenlan:i: Fast zwei Jahrzehnte politi 

scher l<rise, "nationaler Spaltung", Massenmobilisierungen und offener poli 

tischer Intervention der Armee f1nden bei Aufrechterhaltung -der parlamenta 

rischen Ordnung statt. Die Behauptung der Verofechter des Abrangigkeitsansat 

zes, dass im 11per-ipheren11 Griechenlan:i der Parlamentarismus sich nicht kon 

solidieren konnte (Mouzelis 1978) ist also :irrefuhrend. Daruber hinaus soll 

ten die "entgElgengesetzten" Eeispiele der "Zentrumslcinder" Deutschland und 
Italien nicht iibec-sehen wa:oden. 
3. Die politische und okonomische Entwicklung Gdechenlands in der Periode 
zwischen den zwei Weltkriegen weist auf die relative Autonomie beider Prozes 

se hin: Die rasche 11nachholende" industri~lle Entwicklung (in Griechenland 

nach 1912, insbesondere nach 1922) ist nicht auf die Existenz einer nicht- 
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9 . 5. 3 .2 Die "neue11 Aussenpolitik 

Die Hauptzielsetzung der griechischen Aussenpolitik.nach 1928 lautet: 1tnt 

wicklung der griechisch-tiirkischen Freundschaft und friedlichen Koexistenz". 

Im Rahmen dieser Politik akzeptierit die griechische Regierung unter Venize 

los 1930 eine Vereinbarung, wonach Gdechenland der- Tiirkei als Verm0gens 

ausgleich fiir den Fluchtlingsstrom zwischen beiden Lin:lern ~25000 Pf. St. 

zu zahlen hat. Das mer-kwiirdige dieser Ver-einbarung besteht darin, dass nach 

1920 11nur11 585000 Tiirken das griechische TerritO!'ium verliessen; wa'i'n:'end die 

Zahl der aus der 'rfu!kei verwiesenen Griechen ca. 1300000 betrug. Es muss 

auch daran erinnert werden, dass die Var' 1922 in der Tiirkei lebenden Grie 
chen im allgemeinen ''reicher" a Ls die in Griechenland lebenden TUr'ken war en. 

1930 wird e~n Vertrag untersclu>ieben, der eine friedliche Zusammenarbeit 
zwischen GI'iechenland und d en Tiirkei var>sieht. 

Der Eifer der griechiSchen Regierung, alle mit der Tiirkei bestehenden Kon 

flikte einer friedlichen Losung zuzufiihren, ~st nur vor dem Hintergrun:l. der 

internationalen politischen Konjunktw nach 1925 zu erkl.iren: Sowohl die 

Tiirkei als auch Bulgarian treten (genau wie Deutschland und Italien) fiir 
eine Revision der nach dem I. Weltkrieg abgeschlossenen inter'nationalen Ver 

trage ein. Von beiden Machten ist aber zu der Zeit nur Bulgarien in der 

I.age, einen Tei! des gt>iechischen TerritOI'iums (Mazedonien) zu beanspruchen. 

parlamentaI"ischen politischen Ordnung bzw. einer "Entwicklungsdiktatur" 

angewiesen, wie zahlreiche gegenwiirtige Theorien behaupten. Es ist sichero 

lich richtig, dass die politische Krise sehr oft mit den Umstrukturierungen 

in einem "Schwellenland" venbunden ist, so wie die Bestrebungen der kapi 

talistischen Macht, die Arbeiterbewegung zu unterodrucken und die Lahne nie 

drig zu halten, oft zur Errichtung einer Diktatur fiihren. Es ist aber eine 

ungerechtfertigte "Theoretisieriung" empirischer Gegebenheiten und ein "po 

litizistischer" Kurs zu behaupten, der sos Io-Skonondscha Prozess der "nach 

holenden" Entwicklung konne nur .untet> einem diktatorischen Regime voran 
schreiten. Maximos schreibt 1930 richtig: "Stabilisierung nicht nUI' der 6f 
fentlichen, sonderin der nationa.len, d.h. kapitalistischen Wirtschaft insge 

samt. Stabilisierung der fiir den Kapitalismus giinstigen VC!r'aussetzungen der 

Nachkriegsperiode. Stabilisierung des erlangten Melu>werts ( ••. ) Die kapitali 

stische Wirtschaft entwickelte sich ( .•• ) untet' den 'linkesten' un:l unter den 

''rechtesten' Regierungen. Unter einem parlamentarischen System oder unter 

einer Diktatur, das griechische Ka.pita! '•verralt sich national'·, verviel 

faltigt seine Unternehmungen, dehnt seinen Umsatz aus" (Maximos 1975, S. 
135). 
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9.5.~ Die nationale Homogenisierung 
Die Kleinasienkatastrophe· naeht zum eI'Sten Mal die Losung de!." nationalen 
Frage im nerdlichen gt"iechischen Territorium (Mazedonien-Tbrazien) moglich. 
Die Vet1trage von 1923/2~ zwischen Gr>iechenlarrl un:l der Tiirkei bedingen ei 
nen BevolkeI'ungsaustausch zwischen den heiden L.indern, dett·dem griechischen 
Staat erlaubt, die Bevolkerungszusammensetzung in Mazedonien urd Thra.zien 
radikal zugunsten der griechischen Nationalitat zu verandern. 
Die "mzedonische Frage" besteht bis 1922 var allem darin, dass ein gros 
ser Teil der Einwohner Mazedoniens kein nationales Bewusstsein besitzt. 
Es existiert bis dahin vielmehr eine grosse f'lasse von chI'istlichen "Biir 
ger-n" des Osmanischen Reiches, die zwar eigene l.okale Dialekte sprechen 

Um einen bulgarischen Angriff abwehI'en zu konnen, strebt Q:>iechenland den 
Frieden mit der Tiirkei an (Veremis 1986, S, 51-.61). 
Mehr noch, angesichts dero bulgarischen Anspriiche auf Mazedonien nahert sich 
Gciiechenland den Entente-Machten, die, wie bekannt, gegen eine Revision der 
internationalen Vertrage bzw. Grenzen eintreten. 
Tatsachlich kampft Griechenlarrl im II. Weltkrieg seit 19~0 an der Seite der 
Alliiet'ten. Es wehr~ im Oktober 19~0 einen italienischen Angt-iff ab, wird 
aber im April 19~1 von den deutschen Truppen besetzt. Ander dreijahrigen 
Okkupation nimmt ausser> den Deutschen und den Italienern auch ein bulga 
risches Besatzungsheer (in Mazedonien) teil. Die Tiirkei ist am II. Weltkrieg 
nicht beteiligt. 
Die Teilnahme Griechenlands am II. Weltkrieg an der Seite der Alliierten 
ist - wie gezeigt - vor dem Hintergt'Urd der internationalen politischen 
KonjunktUC' im osteuropaischen Raum zu eI'k:Laren. Die griechische Aussen 
politik weist deshalb nach 1928 trotz der politischen Krise. und des Regime 
wechsels eine Kontinuitat auf, die schliesslich zum Burrlnis mit den Alli 
ierten fuhrt. 
Dennoch sind die griechischen Verfechter der Abh.ingigkeitstheCI['ie nicht in 
der !age, diesen SachveI'halt zu begt-eifen. Die faschistoide Ideologie des 
DiktatOI's Metaxas wird als ein Resuitat der "Abh.ingigkeit" Gdechenlarrls 
von den Achsen-Michten eI'kiart. Im Anschluss daran wiro ein Phantasiege 
bilde konstruiert, wonach die griechische Bourgeoisie in cine v.on Deutsch 
land abbangige Fraktion unter' Metaxas um eine von Englan:l abh.ingige Frak 
tion unter der Fiihrung des Konigs gespalten ist. Die Teilnahme Griechen 
lands am II. Weltkrieg an de[' Seite de!." Alliierten ist - d ieser Konstruk 
tion nach - Ausdruck des Obet'gewichts der koniglichen Fraktion73• 
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- die sogenannte slawisch-mazedonische Sprache, d .h , verschiedene konver 

giE!r'ende Dialekte, die als Mischung aus serbokrce.tisch, bulgarisch und 

griechisch entstanden sind - die aber wed.er einer der real existierenden 

Balkannationen angehCiren noch eine eigene Nation bilden. 

Dieser Punkt ist fiir das Verstandnis der "mazedonischen Frage" vcn grosser 

Bedeutung. Da die slawisch-mazedonische Bevolkerung kein eigenes nationa 

les Bewusstsein besitzt - es hat auch niemals eine "mazedonische" rationale 

Bewegung existiert - hat jede Balkannation diese Bevolkerung als Teil ibrer 

Nation betrachten konnen. Angesichts der ger-ingen Trennungslinien zwischen 

den verschiedenen Nationalitaten konnen insbesonder-e die G!:'iechen und die 
Bulgaren als starkste nationale Minderheiten in Mazedonien behaupten, die 

absolute Mehrheit in der mazedonischen Bevolkerung zu besitzen. 

Es ist bezeichnend, dass im Abkommen zwiscben G!:'iechenland und Serbien von 

1861 Uber die Verteilung des europaischen Territoriums der Tlirkei die "ma 
zedonische Fr-age" off en bleibt. Beid.e Lanier konnen sich nur darUber eini 

gen, dass Thessalien, Hepirus und die Inseln zu G!:'iechenland und die Herze 

gowina und Bosnien zu Serbien geh8ren (Papadakis 1934, S. 602). Aus diesem 

Grunde hat die Kooperation zwischen Serbien und Gr>iechenland auch keinen 

la'.ngeren Bestand. DariibeI' hinaus beschliessen Gr>iechenland, Bulgarian und 

Serbien vor dem I. ·Balkankrieg, dass jedes land genau diejenigen Gebiete 
annektieren sol.lte, die es er oberrt e , ·Wenn die Frage der Nationalitat klarer 

abgrenzbar gewesen ware, ba:tte efn solches Abkommen nienals zustande kommen 

konnen. Es ist auch an die Bereitschaft des griechischen Premierministe?s 
Venizelos zu e?.innern, 1916 zugunsten Bulgariens auf die Stadt Kavala zu 
VE!['Zichten, um den Weg flir die griechische Eroberung Kleinasiens zu off 

nen. 
UnteI' den bis 1912 in Mazedonien existierenden christlichen Minder-heiten 

sind - neben der slawisch-m<!.zedonischen Bevolkerung - die ~ iechen die 

starokste Gr>uppe. Dies ist das Resultat sowohl deI' friihzeitigen Entwick 

lung des griechischen Nationalismus ( s. Kapitel e) als auch der okonomi 

schen Starke der Griechen ( s • Kapitel 9. 2, 4). Dieses griechische Oberge 

wicht kann sowohl an der Verteilung der Schuler- in ·den Schulen Maz.edoniens 

- 1903 gibt es 42178 griechische, 11782 bulgarische, 438 walachische. uni 

366 serhische SchiileI' in Mazedonien (Mazaralds 1919, · S. 23) als auch an 

der Tatsache abgelesen werden, dass 1909 die Zahl der griechisch-nazedo 

nischen Abgecedne'ten im tlirkischen Parlament doppelt so hoch ist wie die 

Zahl der bulgarisch-mazedonischen Abgeordneten. Dieses griechische Ober 
gewicht ist fiir- die Annexion Maze::loniens durch ~iechenland ausschlag- 
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gebeni gewesen. 
Trotz dieses Obergewichts kann Gt-.iechenland in allen eroberten Gebieten var 
1912 keine i¢iechische Mehr'heit nachweisen. Nach offiziellen griechischen An 
gaben (Pa llis 1934, s. 406 f.) werd en die folgem en Prafekturoen in den 1913 
annektierten Gebieten von einer nicht-griechischen Mehrheit bewohnt: 
l) Flerina (1912, 32 % Gt-iechen, 32 % Tlir>ken, 35 % Bulgaren) 
2) Eordea (1912, 20 % Gr>iechen, 76 % Ttirken, ~ % Bulgaren) 
3) Edessa (1912, 40 % Gt-iechen, 48 ~ Tili:-ken, 12 % Bulgaren) 
4) Peonia (1912, 36 % Griechen, 42 % Tfirken, 17 % Bulgaren) 
5) Kilkis (1912, 2 % Gr>iechen, 66 % Tilrken, 29 % Bulgaren) 
6) Saloniki (1912, 29 % Gt-iechen, 23 t Tiirken, 2 % Bulgaren, 45 % Sonstige - 

meist spanischsprachige Juden) 
7) Langadas (1912, 36 % Gr>iechen, 60 % Tiirken) 
8) Sidirokastron (1912, 19 % Griechen, 40 % Tiirken, 37 % Bulgaren) 
9) Drama ( 1912, 15 % Griechen, 79 % Tiirken) 
10) Pageon (191~, 40 % Griechen, 60 % Tiirken) 
11) Kavala (1912, 29 % Griechen, 69 % Tfirken) 
12) Nestos (1912, 2 % Griechen, 98 % Tiirken) 
13) Almopia (1912, 0 % Gt-iechen, 54 % Tiirken, 46 % Bulgaren) 
Diese Prafekturen d ecken fast den gesamten n5rdlichen uni ostlichen Teil des 
1913 eroberten Territoriums ab (s. Bild 7). Im gesamten annektierten Tet:'t"ito 
rium stellen nach offiziellen-~iechischen Angaben die Griechen 42,6 %, die 
Tiirken (Mohall1lledaner) 39,4 % und die Bulgaren 9,9 % der Bevolkerung. Nach 
diesen Angahen betragt die Zahl der Griechen 1912 513000, die der:' Bulgaren 
119000. Das 1941 gegrundete griechische Komitee gegen.die Besetzung Mazedo 
niens uni Thraziens durch BulgaI"ien schatzt dagegen fiir das Jahr 1912 die 
hulgarische Bevolket'ung auf 136000 uni die gr-iechische Bevolkerung auf 
482000 (Svolos 19~5, S. 13). 
Aus den obigen Daten uni aus der- Tatsache, daaa die nach 1913 in Gr>iechen 
lan:l verbliebene sJawisch-mazedonische Bevolkerung van dei:> griechischen Sta 
tistik als gr-iechische Bevolkeroung betrachtet wird, kann nan ohne Zweifel 
schliessen, dass die Gt-iechen in den eroberten Gebieten von 1912-1913 eine 
Minder'heit bilden. 
Mit der griechischen Eroberung West- uni Zentralrrazedoniens beginnt abet' 

der Prozess det' "Hellenisierung" dieser Territorien: Griechenland schliesst 
mit seinen Nachbar!andern mehrerie Abkommen uber einen Bevolket'ungsaustausch. 
Nach diesen Abko:mmen sollten alle Personen nich~-griechischer Nationalitat 
in kurzer Zeit das griechische .Territorium verlassen. Diese Regelung bedeu- 
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tet zugleich, dass alle Personen, die das griechische Territorium nicht 
verlassen konnen oder·wollen, als Griechen zu betrachten sind. Sie haben 
griechisch zu spr echen (euch in der Famiil.ie), eine griechische Schule zu 
besuchen, in der grieC:hischen Armee zu dienen und sich als Griechen zu ver 
halten. Der sl.awisch-mazedonischen Bevolkerung werden keine Minderheits- 

h • M 74 rec te eangecaumt; . 
Das bereits von 1912 existierende politische, ideologische und okonomische 
Oberogewicht der Griechen in Mazedonien sowie die Eroberung Sud- un:l Zentral 
mazedoniens seitens Gt-iechenlands 1913 macht es ffuo Bulgarien schwierig, wei 
terhin die Annexion dieser Gebiete zu verfolgen. Bulgarien vertritt deshalb 
seitdem die Losung eines "unabhdngi.gen Mazedoniens" mit der Behauptung, die 
sl.awisch-mazedonischsprachige Bevolkerung bilde eine eigene Nation. In den 
20er Jahren ii.bernimnt auch Serbien die Losung des 11unabbangigen Mazedoniens" 
und behauptet sogar, dass ein Teil dero slawisch-mazedonischsprachigen Be 
volkerung serhischer Nationalitat sei (Papadakis 193lf, S. 612), 
Die Ford er ung eines "unabhiing Igen Mazedoniens" vertritt bis 1935 auch die 
Kommunistische Partei Gt-iechenlands •. Die griechischen Kommunisten sprechen 
zu Recht vom imperialistischen Charakter der griechischen Eroberungen von 
1912-1913 und von einer gewaltsamen "Hellenisierung" Mazedoniens nach 1913. 
Sie Ubersehen aber, dass es sich eher um die politische und kultwelle Unter 
druckung einer nationalitatslosen Bevolkerung als einer schon existi~enden 
Nation handelt. Seit der Ansiedlung von 638000 griechischen Fluchtlingen aus 
Kleinasien im Jahre 1922 und der gleichzeitigen Ausweisung von lf70000 Tfuoken 
ist die Fat'dE!r'ung nach einer "mazedonischen Unabmngigkeit11 allerdings sinn 
los gew<rden. 
Die bulgarische Erobe:t'ung Ostmazedoniens und Westthra.ziens im Jah~e 1913 
fuhrt zu e,iner ent spr-echerd en gewaltsamen 11Bulgarisierung" dieser Gebiete 
(Mazarakis 1919, S. 15 u. 26), Die .Mittel dieser hulgarischen ~a~ionalita 
tenpolitik ahneln sehr den Mitteln der griechischen,Nationalitatenpolitik 
in West- und Zent:ralma.zedonien. Nach der griechischen Eroberung Os ttra aed o 
niens um Thraziens (1920) und nach der Ansiedlung griechischE!I' Fluchtlin 
ge aus Kleinasien (1922) ist aber auch in Ostnazedonien um Thrazien eine 
griechische Bevolkerungsmehr'heit sichergestellt. 1928 existieren in diesem 
Gebiet nur noch 13000 sl.awischsprachige Personen bei einer Gesamtbevolker-ung 
van 716000 (Svolos 19~5). Die gewaltsamen Bestrebungen der bulgarischen Be 
satzungsbeharden (l941-194lf), die nationale Zusammensetzung Ostnazedoniens 
und Westthraziens noch einnal zu verandern bleihen so ohne Erfolg. Nicht 
mw das internationale Rote Kreuz, sord er-n auch die deutschen Besatzungs- 
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behOrden in Gl:>iechenland haben die von Bulgarien angestrebte Unterjochung 
bzw. Vernichtung de:> griechischen Bevolkerung Mazedoniens und Thraziens 
verhinder-t (Svolos 1945), Die "nazedonische Frage11 kann nach 1922 rnit Er> 

folg nicht mehr auf die Tagesardnung gesetzt Wa'den. 
Der Bevolkerungsaustausch und die Zwangs11hellenisierung" der slawisch-ma - 
zedonischen Bevolkeroung fiihren also schon 1928 zu einer- krassen Veranderung 
der nationalen Zusa'llDllensetzung Mazedoniens: BB,B % der mazedonischen Bevol 
ker-ung sind 1928 Gl:>iechen (1190000), 0,4 % Tiir-ken, 5,1 % Bulgaren (ca. 70000). 
6,0 % "andere" (meist spanischsprachige Juden, von denen 95 % in Saloniki". leben). 
In Thriazien ist· die turkische Bevolkerung nicht ausgetauscht wcrden. Wegen 
der Ausweisung dE!t' Bulgaren urrl der Ansiedlung von 100000 gr>iechischen Fliicht 
lingen wachst aber der- !Tozentsatz der ~iechen in diesem Gebiet von 35 % 
1920 aUf 61 % 1928. 
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B i I d 7 : Dle ethnologische Zusammensetzung der BevOlkerung 
Mazedonlens ( 1912 u. 1926 I 

Qualle: Pallls 1934, S. 407 
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10.1.Einlei~ 
Der griechische l(apitalismus entwickelt sich nach dein II. Weltl<rieg, ins 

beson:l.ere in den 60er und 70eI' Jahren, mit sehr hohen Wachstumst'aten. Die 

okonanische Entwicklung Griechenlan:l.s in deco Periale von 1962 bis 1979 kann 

urrter den OECD-Liinieron nur mit derjenigen Japans uni Spaniens vE!I'glichen 

werden. 
Die Nachl<riegsperiode erscheint deshalb auf den ersten Blick a Ls eine Fort 

setzung der Periode der nachholenden Entwicklung seit 1922. Eine solche Ar 

gumentation ware dennoch oberflachlich, da die politischen un:l. sozialen Fol 

gen des Krieges 1940-41, der Besatzung d·~s Larxles dur ch die Axen-Machte 1941- 

44, des Biirgerkrieges 1946-49 und der politischen Krise urd Instabilitat 
von 1944 bis 1952 die gesdlschaftlichen Bedingungen, d .h. die. "ausseren" 

Bestimnungen der Kapitalakkumulation (s. l(apitel 4.1), bedeutend mcxlifi 

ziert haben , 

In diesem l(api tel werden wir versuchen, die kapitalistische Entwicklung Grie 

chenlands auf der Basis der im I. und II. Teil entwickelten thecretischen 

Thes~n urxl der im Teil III prasentierten historischen Untersuchung zu ana 
lysieren. Wir werden uns var allem mit der Entwicklung Griechenlands seit 

Anfang der 60er Jah!'e beschaftigen, da diese die eigentliche Aufstiegs- urd 

Internationalisierungsphase des griechischen l<apitals darstellt. 

Mit der historischen bzw. politischen Entwicklung det> Nachkriegspericxle 

warden wir uns nicht hescraftigen, da zablreiche detaillierte Analysen iiber 
diese Phase, auch in deutscheI' Sprache, existieren (s. insbesondere Chara 

lambis 1981, Richter 1973, Nikolinakos 1974). Allerdings mussen wir kurz 

zwei politische El>eignisse der Periode von 1945 bis 1952 erwahnen, die als 

wicbtige "aussere" Bestimmungen der l<apitalakkumulation in der. gesamten 

Nachl<riegsperiode eine wichtige Rolle spielen: 

a) Die Niederlage der Linken und der Arbeiterbewegung in der Periode von 

1944 bis 19~9 schafft ein stahiles politisches urxl okonomisches Kraftevel' 

ral tnis zugunsten des Kapitals, das sich unter andel'em in einer bemerkens 

werten Unterdriickung der Lohne, niederschlligt. 

b) Die internationale Konjunktur des "kalten J<rieges" begiinstigt ·die Posi 

tion Gx-iechenlan::is in der imperialistischen Kette. Durch seine aktive Rolle 

i.m Ratmen der ''I>oll-back"-Strategie festigt Griechenland seine· wiI'tschaft 

lichen und politischen Beziehu.~en mit den fGhr'enden kapitalistischen Mach- 

KAP ITEL 10. 

Kapitalistische Entwicklung und Weltmarktintegration ·nach dem II. Weltkrieg 
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10.2 !deologische Inter:pretationen.der kapitalistischen Entwicklung Griechen- 
Land s 

Die Entwicklung des griechischen l<apitalismus wird im Rahmen linkezo Theorie 
auf der Grundlage der Honopolkonzeption oder des Weltkapitalismusansatzes 
analysiert. 
Die erst Richtung, die Va!' allem auf den traditionellen Thesen uber den Mono 
pol- bzw. den Staatsmonopolistischen Kapitalismus basiert, vertritt die An 
sicht, dass der griechische l<apitalismus in der Zwischenkriegsperiode das 
monopolistische Stadium und in den 60er Jahren das staatsmonopolistische · 
Stadium bzw. die staatsmonopolistische Phase des monopolistischen Stadiwns 
erreicht hat. (Samaras 1978, Malios 197 9), Dennoch wird Griechenland aber' 
von denselben Autoren als ein I.and "mittlerer Entwicklung11 bezeichnet. Dies 
bedeutet so die traditionelle These, dass Griechenland sich in einer mitt 
leren Entwicklungspflase der EToduktivkrafte befindet und gleichzeitig die 
Entwicklung der EToduktionsverraltnisse ein sehr hohes Niveau erreicht hat: 
das Niveau der "veralteten" l<apitalismus, d. h, des staatsmonopolistischen 
l<apitalismus (Samaras 1978, S. 54 u, 346, Malios 1979. s. 131 ff.). 

Innerhalb dieser traditionellen Konzeption gibt es auch Positionen, die 
sich in sekundaren Aspekten von den oben beschr'iebenen Thesen distanzieren. 
So behauptet z . B. Elefantis 1976 (S. 18 5 ff.), dass der griechische' l<api talis 
mus in deI' Zwischenkriegsperiode trotz der sporadischen Existenz von mono 
polistischen ,Unternehmen des monopolistische-Stadium noch nicht erreicht 
babe. Andere Autoren, wie z.B. Poulantzas, lehnen das Konzept des "s'taa ts - 
monopolistischen }(apitalismus" ab, obwohl sie d'ie Tl'leorie des Monopolka 
pitalismus in ihrer "klassischen" Form akzeptieren. So spricht Poulantzas 
(1975) von der Vorherrschaft des Monopolka.pitali~us (nicht des "staats 
monopolistischen" l<apitalismus) in Griechenland. 
Die zweite theoretische Richtung (Papandreou 1976, Mouzelis 1979) fusst vor 
allem auf den Thesen Samir Amins, Sweezys, A.G. Franks und I. VhlleI'steins 
iiber den "Weltkapitalismusn, Ihr'e Hauptthese lautet1 dass Griechenland als 

ten des Westens. In diesem Zusammenhang ist die Annexion des Dodekanes 
durch Griechenland 1947, die Teilnabne Griechenlands am l<oreakz'ieg 1950 
uni die NATO-Vollmitgliedschaft 1952 ZU erwahnen. 
Das sind m.E. die wichtigsten "neuen" politischen Bedingungen der Nachkriegs 
periode, die die Kapitalakkurimlation in Griechenland wesentlich beeinflussen 
(ausfiihrlicher s , 10.3.1). 
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ein Land der "Peripherie11 zu betrachten ist. 

Von grosser Bedeutung fii?i unsere weitere Analyse ist es, dass beide Schulen 

trotz ilwe%' unterschiedlichen thearetischen Pitamissen bei der Untersuchung 

des griechischen Kapitalisrnus zu ahnlichen Ergebnissen kommen. Beide betrach 

ten die kapitalistische Entwicklung Gi:-iechenlands als·inhomogene. abhangige 

und unzulingliche Entwicklung. 

Diese thearetische Konvergenz be%'uht auf einer gemeinsamen Auffassung uber 

die "Abbangigkeit" Griechenlands vom ImpeI'ialismus. Die besclwankte (d.h. 

''mittlere") Entwicklung der Pitoduktivkra.fte, die 11StruktUI'probleme der Natio 

nalokonomie", aber auch die ·11periphere Position" Griechenlands im weltka 

pitalistischen Rahmen sind gemiss beider Konzeptionen Resultat der "Abhiingig 
keit vom Imperiali6111Us11• 

Diese ·These von der "Ahrangigkeit" des Landes ist das bestimmende Element 

heider theOI'etischen Erklirungsschemata: Die "Abhiingigkeit11 wird als die 

"ewige" Kausalit~tsbedingung verstanden. die alle Strukturmerkmale der 

griechischen Gesellschaft pl'agt und bestimmt (Mastrantonis - Milios 1983. 

Milios l!ll~). Die Ahrangigkeit existiert s.eit deI' GI'iindung des griechischen 

Staates, sie deteI'miniert seitdem alle sozialen Strukturen und Verhii.ltnisse. 

Als wichtigste Erscheinungsformen bz.w. Resultate der "Ahrangigkeit" werden 

nach dem II. Weltkrieg der Import auslcindischen l<apitals, die pernanenten 

Hlndelsdefizite des Landes und die "struktUl'ellen Ungleicrnnassigkeiten" deI' 
gE'iechischen Wirtschaft tµid Gesellscha~ genannt. 

Diese VOI'herrschift der Ahbangigkeitskonzeption innerhalb fast aller> linken 
Analysen gewalwieistet einerseits d.ie I<onvergenz deri tI'aditionellen 

Kapitalismusa.naiysen um deri "neomarxistischen" Analysen iiber Zentrum und 

Peripherie; sie fiihrt aber andereI'seits dezu, dass der Begriff der "Abban 

gigkeit" eine :ro;elative "Autonanie" gegenuber den anderen Begriffen der theo 
retischen Analyse gewinnt. 

Obwohl die Abbangigkeitsthem'ie ein allgemeines Mer'k!lal der ''.neomarxisti 

schen" .. und der so~etmarxistischen Analysen bildet. hat sie in der links 
theOI'etischen Szene Griechenlarxls eine extreme VarhezTschaft erlangt: Die 

Abbangigkeitsthese "eritrankt" alle iihrigen Begriffe der thearetischen Ana 

lyse. Dies zeigt sich exemplaI'isch dar>an, dass auch diejenigen vereinzelten 

Analysen, die Gi:-iechenlarxl als ein entwickeltes kapitalistisches Land (so 
z.B. Nikolinakos 1974• S, 154) bzw. als ein Land des "kapitalistischen Zen 

trums" (so z.B. Psyroukis 1977, S. 52) betrachten,-dennoch gleichzeitig 

ohne die geri~ste Hodifikation die Abbangigkeitsthese adoptieren. Die ein- 
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zigen Analysen, die den griechischen l(apitalismus untero bewusstel' Ahgren 

zung von deI' Abbangigkeitstheorie analysieren, sind diejenigen de%' Autoren 

der theoretischen Zeitschrift "Thesis" (s , z.B. Mastrantonis .- Milios 1983, 

Mavris - Tsekouras 1983, Milios 1994, Milios - Theokaras i996, Ioakimoglou 

1996, Tarpangos 1997). 
Die thear'etischen Schwachen der Abhangigkeitsthear'ie habe ich im Rahmen der 

Diskussion der Begriffe Staat, Nation, Internationalisierung des Kapitals 

kapitalistische Produktionsweise und UnterentwickJung in den Kapiteln 1 bis 
7 mehrfach versucht aufzuzeigen. Ihre mangelrrle Relevanz fiir die Analyse 

der historischen Entwicklung Griechenla:rrls wird in den Kapiteln B und 9 

vr::r allem bei det> F.rklfu>ung der expansionistischen Aussenpolitik bis 1922 

deutlich; 
Die ausserordentliche Bedeutung der Abreng~gkeitstheorie fiir die linke Theo 

rie nach dern II. Weltkrieg ist deshalb m.E. nur aus der spezifischen poli 
tisch-ideologischen Konstellation in der Nachkriegsara zu begrounden. Die 

Thesen von der "Abhangigkeit" Griechenl<inds stellen m.E. eine schlichte "Um 

kehrurg " det> antikommunistischen Ideologie des Staates in d er- Periode von 

1946 bis 1974 dar> (veI'gl.: Mastrantonis - Milios 1993): Nach der rnilitarischen 
Niederlage der komtirunistischen Linken im Biirgerl<rieg (191.J6-1949) haben alle 

"na t Iona Len Krafte11 (Rechts- urd Zentrumsparteien) die Linke als 11nicht-na 

tional11 oder "nfch't+gt-Lechd scb" aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Mehr als 

25 Jahre lang (1947-1974) wird der Antik=nismus das entscheiden:ie Fun 

dament des griechischen Staates, ob nun parlamentarisch cxier diktatorisch 

regiert. Trotz einer bemerkenswE!r'ten politischen Starke dE!r' Linken gelingt 
es den Staat, al.le "Kanmunisten uni deren Mitlaufer-11 van Offentlichen Dienst 

feI'nruhalten. Mehr noch, den Linken werden bestimmte Rechte VOC'enthalten, 

z.B. das Reisen ins Auslam, die Erlangung:. eines Fuhrerscheins, in bestimn:.. 

ten Fallen auch die Aufnahme des Studiums. Von 1945 bis 1974 weroden Tan- 
sem e von Kanmunisten in l<onzentl."ationslager· auf lnseln verbannt. In der 

Sprache des Staates wird jetzt der Begriff "national" zum Synonym fiir 

"nicht-konununistisch11• Auf diese staatliche Propagan:ia reagiert die Linke 
mit einer einfachen nUmkehrung": "Antinational" sei die okonomische Oli 

garchie, da sie ein reales Organ des amerikanischen uni westeuropaischen 

Monopolkapitals sei. "Antinational11 seien auch die Parteien der Rechten, 

die als politische Reprasentanten der Oligarchie und des Irnperialismus 

fungieren. 
Im Ralmen dieser politisch-ideologischen Konjunktur wird .die Abhangigkeits- 
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10.3 air Dynamik der l<apitalakkumulation in Griechenlarxl (1958-1985) 

10.3.1 Historische Voraussetzungen 
Die Beci"ingungen ·der okonomischen Entwicklung Griechenlands nach dem II. Welt 

krieg sind teils auf die Vorkriegszeit zurlickzufiihren, teils Resultat des 

l<rieges selbst. 
ZAl den Vorkriegsbedingungen zahlen, wie oben gezeigt, die Auflosung der vor 
kapitalistischen Produktionsweise auf dem Lande, die "Reformbewegung" (d .h , 

die Stabilisierung der institutionellen und gesellschaftlichen Formen des 
111<apitalismus des relativen Mehrw~ts") und das Enie des imperialistischen 

Expansionismus des griechischen Staates in der Balkan- und der Kleinasien 

Region. 
Diese Bedingungen begiinstigen die innerie Dynamik des griechischen Kapitals 

(relatiy niedrige Ol'ganische Zusanmens.etzung des Kapitals, hohes Gewicht 

der einfachen WarenpI'odUktion1 Existenz einer im inter.nationalen_ Vergleich 
hochentwickelten lGapitalfraktion, d , h, des gri"echischen Reederkapitals) 

und schlagen sich in ho hen WachstumSl"aten des Sozialproduktes niedeI". 
Die erste Nachkriegsphase, die sich bis Ende der 50er Jahre erstreckt, pro 

d~iert eine Reihe von neuen 11ausseren Bestimmungen", die sich als weitere 

giinstige Faktoren fiir die l<apitalakkumulation niederschlagen. 

a) Eine stabile politische und okonomische Herrschaft der Bourgeoisie als 

Resultat der politisch-militarischen Niederlage der Linken in der Zeit von 

1944 bis 1949. 

Auf der Grurxllage der theOC'etischen und historischen Analyse in den l<apiteln 

1 Ms 9 wei-de ich im folgenien eine der Abhiingigkeitstheorie diametral wi 

dersprecherxle Untersuchung der Entwicklung des griechischen Kapitalismus 

seit dem II. Weltkrieg vorlegen. 
Meine Analyse wll'.d sich var allem auf die Periode von 1958 bis 1985, fiir die 

ausreicherdes statistisches Material vorhanien ist, beziehen. Eine kurze Un 

tersuctn.mg der Periode von 1945 bis 1958 ist jedoch notwendig, um bestimmte 

Terxienzen urd Merkmale der Kapitalakkumulation von 1958 bis 1985 bes sen in 

terpretieren zu konnen. 
Um den Text nicht mit einem umfangreicpen emp:irischen Material zu belasten, 

werde ich dieses in einem statistischen Anhang am En:l.e des Kapitels prasen 

tieren. 

these auch in den theoretischen Analysen der Linken hegemonial. 
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Zll a): Die bewaffneten Zusammenstosse zwischen. linken und biirgerlichen Kra.f 

ten seit 1944, die in den BuI'gerkI'ieg von 1946 bis 1949 mi!n:len, haben fuI' 

den Prozess der- Kapitalakkumulation zweierlei Konsequenzen: 

1. Der okoncmische W:ie:ieraufbau, d.h. die Beseitigung der Schliden des II. 

Weltkrieges verzogert sich. Erst 1950 erreicht die in:lustrielle Produktion 

GI'iechenlan:ls das Niveau der VarkI'iegsperiode (1939) (Dr>akos 1980). Das 

Produktionsvolumen der Industrie erreicht 1946 IlUI' 53 % des Wer>tes von 

1939. Der- !Tozess der "okonomischen Genesung" Griechenlarrls bleibt damit 

hinter detn Rekonstruktionsprozess dero ard er-en westeuI'opaischen Lamero, 

mit Ausnahme Deutschlarrls, :ruruck. 1949 betragt die irrlustrielle Prioduk 

tion Grosslll'ite.niens 123 % des Niveaus von 1938, der entsprechende Wert 

fiir Italien betragt 104 %, der d_er de.itschen Westzonen 83 % (Busch 1978, 
s. 153). 

2. Die politisch-militarische Niederlage der Linken bringt die politische 

Urrt erdmfckung der Arbeiterbewegung und ihrer gewerkschaftlichen Organisatio 

nen mit sich. Der TetTar gegen die Arbeiterklasse dauert bis Anfang der 

60er Jahre uni schliigt sich okonanisch in einer Unterdruckung der Realloh 
ne nieder. Die Entwickllmg des mittleren realen Tageslohns des griechi 

sehen Arbeiters veranschaulicht Tabelle 10 .1. Es fallt auf, dass die rea 
len Arbeitslohne erst 1956 das Hiveau van 1938 wiedererrei~hen. 

b) Eine Verstarkung des internationalen Konkurrenzdruckes duI'ch die schritt 

weise Offnung Gr iechenlanis zum Wel tmazol<t. Dies er Prozess beginnt 1947 mit 

der Beteiligung GI'iechenlams an der westlichen "ccrrtai.ranent"> und 11l'oll 

back''-Strategie mittels der Truman-DoktI'in un:l. des M~shall-:-Plans urr::I eri 

reicht 1961 mit dem Ahschluss des Assoziationsver-trages zwischen Griechen 
lam un:l der EWG einen vorlaufigim Hohepunkt, 

c) Eine staatliche Investitionsford erung , die den Prozess der Kap:i.talakku 

mulation beschleunigt. 
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1952). Die Marshall-Plan--l-iittel fliessen VCJ!' allem in die Infrastruktur 

1950, als der griechische Kapitalismus an das Varkriegsproduktionsvolumen 

ankniipft, b'etragt das Lohnniveau nicht einmal 50 % des Vot"kriegsniveaus. 

Die Unterdruckung der Lohne ist walll"erd der ganzen Nach'Ja:liegsperiode ein 

stabiles Element der Kapitalakkumulation Griechenlan:ls. Die Bedeutung die 

ses Faktot"s filr den Prozess der Kapitalakkumulation in Griechenlan:I werden 
wir im weitet-en Verlaufe dieses Kapitels ausfiihrlich diskutieren. Hier 

soll nur betont werden, dass die politische Konjunktur des "antikommuni 

stischen Staates" (1945-1963) urd spater der Diktatur (1967-1974) der aus 

schlaggeben:le Faktar fUr die Lohnentwicklung ist. 
Dieser "politische Effekt" w:i.rd durch die t'elativ ung\instige Entwicklung 

des Arbeitsmarktes verstarkt (vergl. dazu die Tabellen AS, A6 und A7 des 

statistischen Anhangs). 

zu b): Die Phase der okonomischen Rekonstruktion des griechischen l(apitalis 

nus fallt mit der Phase der 11amerikanischen Hilfe" zusammen. Griechenlan:i 

gehert m den Latxiern Europas, die durch den· amerikanischen Marshall-Plan 

untet'stUtzt werden. Die Organisation des Marshall-Plans beruht auf einer 

Trennung der FinanzierungS111ittel in WalII'ungskre:lite und inlarxlische Kre 

dite auf deI' Basis der sogenannten Gegenwertfotxis. Bis Ende 1951 (Ende des 

Marshall-Plans) erhlilt Griechenlarxl Wahrungs'Ja:ledite in Rohe von 
1. 922. 700. 000 U.S. Doilar ("G-eschichte des Marshall-Plans in Griecbenland", 

QJelle: Babanassis, 1986, S. 261 

1938 100,0 1953 57 ,l 

1945 45,0 1954 63 .s 
1946 46,3 1955 98,l 

1947 68,5 1956 99,9 

1948 55,9 1957 104, 9 

1949 51,7 1958 109,0 

1950 47 ,8 1959 125,0 

1951 48,7 1960 125,8 

1952 1961 134,2 

Tabelle 10 .1 
Entwicklung des mittleren realen Tageslohnes des griechischen Arbeiters 

(1938 - 100) 
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Quelle: Bab:i.nassis 1986, S. 156 

Jalr Imparte Exporte Defizit Exp. als % der Imp. 

19q9 220q 351 - 1933 25, 7 

19q9 2520 343 - 2177 28 .o 
1950 2861 q37 - 2424 21,0 

1951 3319 Blq - 2505 25,5 

1952 288 .. 1130 - 1754 34,6 

1953 2582 1261 - 1321 q7,q 

Ta belle 10. 2 
Entwicklung des griechischen AussE!lhan.:iels (19qB-1953) 

(in 1000 Tonnen) 

und beeinflussen dadurch die okon6mische Entwicklung Griechen.lands in Kon 

tex.t der gunstigen Akkumula.tionsbedingungen positiv (Durchkapitalisier>ung 

und Integroation der Landwirtschaft, relativ niedrige organise he Zusammen 

set zung des l<'apitals, Konstituierung eines produktiven Gesarntarbeiters, 

Herabsetzung der Arbeiterlohne, Unterdruckung der Arheiterbewegung etc.). 

Bedeutender als ihre unmittelbare okonomische Wirkung ist aber rn.E. der 

Internationalisd.erungseffekt, den die Marshall-Pla.n-Mittel fiir Griechenland 

erzeugen. Durch den Marshall-Plan wird der Akkullllllationsprozess in Griechen 

lani im Vergleich zur Vorkriegsperiode starke!." mit dern Weltmarkt ver hmden , 

Ober den Marshall-Plan ninmt Griechenl.and auch: an der OE~ teil: ''Dit= OEEC 

sollte durch l<oordinierung der okonomischen Plane der Mitgliedstaaten fiir 
einen optimalen Einsatz der Marshall-Pl.an-Mittel sorg~n. Die Mitgliedstan 

der verpflichteten sich gleichzeitig, den Warenaustausch untereinander zu 

liberalisieren uni den aussenwirtschaftlichen Zahlungsverkehr van Restrik 

tionen zu befreien" (Busch 1978, S. 12), Von 1gq9 bis i951 dienen die. Wiih 

rungskredite im Rahmen des Marshall-Plans der Oberlriickung der Leistungs 

bilanzdefizite Griechenlands (vergl. die Tabellen 10.2 und 10.3). Mit 

der Reduzierung dieser Mittel un.:i dern Ruckgang der Repa~ationszahlungen an 

Griechenlan.:i (Synagermos 1953, S. q5 ff. )75 wird nach 1952 die Krise del' 

Zahlungsbilanz offensichtlich. 
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Diese bi'ldet den AusgangspunJct fiir eine Rearientierur:g der Wirtsahaftspolitik 

des griiechischen Staates, un:i zwar in Richtung einer grosseren Integriation 

des griechischen Kapitals in den Welt:markt. 1953 wird die griechische 1'0'.h 

rung, die Drachme, :im Verraltnis zum U.S. -Dollar um 50 % abgewertet. Fast 

alle Importkontingente bzw. -verbote werden abges::la.fft, die Zelle im 

DtiI'chschnitt um ca. 50 % vermin:iert, Massnahmen zur Ferderung det' Exporte 

beschlossen (Batanassis 1978, S. 177) und Gesetze zur FOriderung auslandi 

scheI' Kapitalinvestitionen in GJ:oiechenland. verabschiedet (s. dazu ausfiihr 

licher Roumeliotis 1978, s. 86-89). Es ist auffallig, dass die Zollsenkungen 

am starksten die Rohstoffe (Zollsatz von Null) und Produlctionsmittel be 

tt>effen. Offensichtliches Ziel dieser Politik ist es, die Produktionsko- 

sten det' verarbeitenden Industrie Griechenlands herabzusetzen. 

Mit dieser Reorientierung der Wirtschaftspolitik wird Mitte der. SOer Jah 

re eine neue Entwicklungsphase GJ:oiechenlands eingeleitet, die eine wach 

sende Integr-ation des griechischen J.<apitals in den WeltllBrkt impliziert. 
Das unnittelhare Resultat der Liberalisierungsnas~hmen ist eine Inten 

sivierung der Han:ielsverflechtung Griechenlan:ls mit der Weltwirtschaft 

un:l eine Erhohlng seines Handels- un:i Leistungsbilanzdefizits, wie Ta 
belle 10.4 vezoanschaulicht. 

Die wachsmden Importe um das wachsende Han:ielsbilan:zrlefizit sind vor 

allem Resultat dezo Abschaffung der Importbeschr>ankungen und der hohen 

Zuwachsraten der inJ.andischen Kapitalakkumulation, die die Importnach 

frage nach Rohstoffen und sonstigen Produlctionsmitteln steigert. Gleich 

zeitig weisen auch die Weltmarktfraktionen des griechischen Kapitals, nicht 

nUI' die ExP.crtlranchen. son:iern auch das ReedeI"kapital urxi das Tourismus 

gewerbe eine international uherdurchschnittliche Entwicklungsdynamik auf. 

Q.telle: DelagrammatiJcas 1978 

-3362 -3299 -48~8 -453 5 -33 53 -Z7 83 

1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Tabelle 10.3 

Bilanz deri laufenden Posten (19~8-1953) 

(Mill. Drachmen in laufen:ien Preisen) 
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Aufgrund des Gesamtinteresses des griechischen l<apitals bleiht deshalb 

kein anderer Weg als der einer Intensivierung seiner Welt:rrarktintegr:ia 

tion offen. Die bi.irgerlichen_politischen Parteien Gtoiechenlands streben 

so schon Ende der SOer Jahre die Assoziierung Griechenlands mit der 1957 

gegc-undeten Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft an. Im Juli 1961 wird 

der Assoziierungsvertrag zwischen Griechenlam und der EWG unterschrie 

ben. 
zu c): Die aussenwirtscha.ftlichen Massnahmen der Periode 1953-1951 warden 

von einer Politik des steigenden Staatsinterventionismus im Inneren be 

gleitet, die auf die Verbesserung der Akkumulationsbedingungen des l<a- 

pi tals ahsieht. 

Diese Politik umfasst dre'ierlei Massnahmen: 

1. Staatliche Finanzierung der Industrie: 

S~it Mitte der 50er Jahre steigen die staatlichen Industriekredite rasch an • 

.Das Instrument der neuen Kreditpolitik ist die 1951f. gegr:iundete "Organisa-. 

tion zur F:itnanzierung der Wirtscha.ftlichen Entwfoklung" (OXOA). Dariiber 

Tabelle 10.4 

Entwicklung der griechischen Han:lelshilanz (1951f.-1963) 

(in Mill. DracJ-men und in lau:fenden Preisen. Importe CIF ~ Experte FOB.) 
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Ja~ Importe Exporte Handelsbilanz Exp. als % Bil. lauf. 

d. Imp. Posten 

1951f. 9901 4596 531f.5 46,0 4341 

1955 11464 4484 5980 47 ,6 3505 

1956 13911 5698 - 8213 41,0 5396 

1957 15734 6588 9146 41,9 5636 
1958 16946 6953 9993 . 46,0 - 7696 
1959 17000 6127 aoasa 3(?,0 8614 

1960 21060 6096 - 14964 28 ,9 - 13134 

1961 21422 6700 - llf.722 31,3 - 11568 
1962 21037 7503 - 13531f. 35,7 - 10003 
1963 24129 8703 - 15426 56,1 - 8184 

Qµelle: B:lbanassis 1966; S. 157 

Delagrammatikas 1978, S. 22 



~elle: l<outsrumaris 1976, s. 75 

llJ,l 
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4036 

4315 
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20765 
24220 
29090 

33781 

40117 
48827 
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72808 
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Ind. (1) 

an die ver. 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
i.sss 
1959 
1960 
1961 

1962 
1963 

1964 

1965 
1966 

1967 

1968 

1969 

1970 
1971 
1972 

1973 
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Verraltnis 
1 : 2 in (%) 

FIP 

(2) 
!Bnkkredite JahI> 

hinaus wird 1957 durch Gesetzesanderung die l(zoeditvergabe der kommerziel 
len !anken an die Industrie erleichtert. Tabelle 10.S veranscha.ulicht die 
Entwicklung der Kredite an die verar.beitende Industrie in der Zeitspanne 
von 19~3 bis 1974 im Verbaltnis zum Wert des Br>uttoindustrieprodukts (BIP). 
Tabelle 10.5 

Eankkredite an die verarbeitende Industrie von 1953 bis 19H (in laufenden 
Preisen und im Vertaltnis zum Bi:'uttoindustrieprodukt) 
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Die Relation der Kredite 211m BIP steigt nach 1957 schnell an. Tabelle 10.6 
zeigt die Verteilung der Kreiite an die verschiedenen Sektoren der grie- 

chischen Wirtschaft. Die rel~tiv steigende Kreditvergabe an den Industrie- 

sektor uni an den Bereich "Am ere Sektoren11 (Handel, Bausektor, Transporte . - 

KOllllllUnikation) zu Lasten des Agrarsektors ist offensichtlich. 

Tabelle 10.6 
Verteilung der Kredite an die verschiedenen Sektoren der griechischen W:irt- 

schaft 

Jahr Prozentuale Teilnahme (1): In- Index des sektaralen Zu- 

dustrie, ( 2): Land w:irtschaft, wachses 

(3): Atxl.ere Sektoren 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1955 30 ,4 33 ,1 36 ,6 100,0 100,0 100,0 
1956 34,4 29,B 3 5, B 113,2 90,0 97 ,8 
1957 40,0 23 .a 36,2 131,6 71,9 98 ,9 
1958 35,7 28,0 36 ,3 117 ,4 84,6 99,2 
1959 3 5,4 26,3 38,3 116,4 79,5 lOtl-,6 
1960 33,0 25,0 42,0 108,6 7 5,5 114,8 
1061 38,0 14,1 47 ,9 125,0 42,6 130,9 
1962 36,2 15,1 48,B 119,l 45,6 133,3 
1963 35,2 12,5 52,3 115,8 37 ,8 142,9 
1964 30,8 lB,1 51, 0 101,3 54,7 139 ,3 
1965 31,6 16,6 51,9 103 ,9 50,2 141,B 
1966 35,6 15,2 IJ.9 ,3 117,1 45, 9 134, 7 
1967 40,0 3,5 56,5 131,6 10,6 154,4 
1968 aa.s 2,4 5808 127 ,6 7,3 160,7 
1969 36,1 1,B 62,2 118 ,8 5,4 169,9 
1970 36,S 1018 52,6 120,l 32,6 143,7 
1971 37,3 12 ,7 so ,o 122,7 38,4 136,6 
1972 35,l 15, 2 49,7 115,5 45,9 135,B 
1973 35,7 lB 13 46,0 117 ,4 55,3 125,7 
1974 40,9 22,2 36,9 134, 5 67 ,1. 100,B 

Quelle: Koutsoumaris 1976, S. 70 
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Enie der SOer Jahre werden Steuergesetze zugunsten des Kapitals verabschie 
det, die vom Verbani Griechischer Iniustrieller' als "Wende zur ~ivatini 
tiative" bezeichnet werden (Drakos 1980, S. 73). Die wichtigsten SteuE!l' 
gesetze sin::l. das Gesetz 4002/1959 un:l das Gesetz 4171/1961(Nezis1979, 
S. 47 , Roumeliotis 197 B, S. 91), Nach dem Ge~etz 4002/ 59 werd en alle 
reinvestierten Gewinne der Industrie grundsatzlich von Ste1Jern befreit. 
Das Gesetz 4171/1961 gewaht't ftir alle Investitionen,.die mehr als 150 

1958-64 1965-74 197 5-.80 1981-83 

Lani wirtschaft 46,0 3998 33,8 37 ,1 
Verarb. Industrie 17 .s 0,7 4,3 4,8 
~riergie 91,S 97 ,9 95,B 100,0 
'Iransporte - 
Kanmunikationen 63 ,9 57 .2 40,3 39,1 
Wohnungen 3,6 1,9 1,5 3,4 
Sonstiges 21,6 24,4 28,6 37 ,3 

Total 32,5 29,4 24,4 28,9 

Q.ielle: Giannitsis 1986, s. 79 

3. SteuerEolitik: 

Tabelle 10.7 
Anteil des Staates an den Anlageinvestitionen der einzelnen wi.rtschaftlichen 
Sektoren (% der Gesamtinvestitionen) 

2. Staatliche Investitionen: 
Die staatlichen Infrastrukturinvestitionen (Strassenbau, Energieversat'gung, 
Wasserversorgung) sowie die Grurrlung s'taat Hchee Industrien "nationalen 
Interesses11 charakterisieren die Entwicklungsperio:ie von 1953 bis 1964, 
die. deshalb als "Perio:ie der Entwicklung unter der Leitung des Staates" be 
zeichnet werden kann. Tabelle 10.7 veranschaulicht den Anteil des Staa 
tes an den Anlageimrestitionen der einzelnen wirtscha~lichen Sektoren 
Griechenlanis in der.Zeitspanne von 1958 bis 1983. Man beachte den hohen 
staatlichen Anteil an den Anlageinvestitionen der verarbeitenden Iniustrie 
vcn 1958 bis 1964 uni die rasche Abnahme dieses Werte11. nach 1965. 
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Fiir die Untersuclrung der Entwicklung der Verwertungsbedingungen des !<apitals 

10.3, 2 Die Entwicklung der l<apitalakkumulation in Griechenlani (1958-85) 

10.3. 2 .1 Zur Metho:iologie unserer Untersuchung 

Die kapitalistische Entwicklung ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess 
der standigen UnterOI'dnung aller gese~lschaftlicher Formen und Praktiken 

unter die erweiterte Reproduktion des l<apitals. Auf der okonomischen Ebene 

schlagt sich die kapitalistische Entwicklung in einer standigen Revolutio 

nierung der Produktivkraft der Arbeit und in einer entsprechenden Umstruk 

turierung der wirtschaftlichen Sektoren nieder, die empirisch als Indu 

strialisierung, als Verminderung des relativen Gewichts der einfachen Riren 
produktion, insbesori:Iere des Agrarsektors, und als Konzentration und Zen 

tralisation des Kapitals erscheint. 
Die Dynamik dieses permanenten Umstrukturierungsprozesses wird vom ent 

scheidenden Parameter der l(apitalakkumulation, den Verwe!'.tungsbedingungen · 

des J<apitals, bestimnt. 

Eine Analyse der griechischen !<apitalakkumulation von 1958 bis 1985 bat 

sich deshalb auf die Untersuchung dieses zentralen Parameters zu konzen 

trieI'en. 

Diese drei "Parameter" der Nachkriegsperio:ie, d .h , a. die Unter>druckung 

der Arbeiterbewegung, b , die Verscharfung des internationalen Konkurrenz 

druckes, den das griechische l<apital ausgesetzt wird,, um c. die Investi_ 

tionsferderungspolitik des griechischen Staates, sin1 m.E. die entschei 

den1en Ursachen fUr die forcierte kapitalistische Entwicklung der 60er 

und 7 Oer Jahre. 

Im statistischen Anhang sin1 die wichtigsten empirischen Daten der kapita 

list~schen Entwicklung der ersten Nacbkriegsperio:ie (bis Ende der SOer Jah 

re) zusamrnengestellt (Tabellen Al-All). Man beachte, dass schon in den 

SOer jahren. der griecbische J<apitalismus, insbesondere der Iniustr iesektcr, 

hohe Wachstumsraten erreicht. Die durchschnittliche jahc'liche Wachstumsrate 

des BSP Griechenlanis in d en Perio:ie von 1952 bis 1961 (5,7 %) ist grosser 

als die entsprechenie Rate Frankreichs (4,56 %), Grosshritaniens (2,64 %), 
der USA (2,51 %) und Italiens (5,6 %), aber kleiner als die der BRD (7 ,7 %) 

uni Japans (7,73 %) (Busch 1971J., s. 95 u. 204). 

Mill. Drachmen betragen, Steuerentlastungen. Investitionsbetr~e uber 

1500 Mill. Dracbmen konnen vollstan1ig von der Steuer abgesetzt werden. 
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stiitzen wir uns in dieser At>beit auf das von Busch (1978) VO!'geschlagene 
Indikatorensystem zur Berechnung der Kapitalrentabilitat. 
D.isch arbeitet in seiner vergleichenden Analyse der Kapitalakklllllulation 
in Gr:>osslritanien, Frankreich, Italian und der BRD von 1952 bis 1975 mit 
dem Indikator "marginale Kapitalrentabilitat", die als Produkt aus der mar 
ginalen Kapitalprcxluktivitat (f.i) urd der ma.rginalen Gewinnquote (1 - ~~) 

definiert ist. Die Untersuchung des Indikaters "marginale Kapitalrentabilitatu 
statt des Indikators "durchschnittliche Kapitalrentabilitat" begrundet sich 
bei Busch aus dern unz\;r'eichenden statistischen Material uber den Kapital- . 
stock in den ver sc hiedenen EG-Lindern. 
Auch fiir Gr:>iechenland stellt sich das Problem, dass Zeitreihen Uber die 
Entwicklung des Anlagevermogens nicht zur Verfiigung stehen und insofern 
auch in unserem falle die Berechnung der "durchschnittlichen Kapitalrenta- 

. bilitat11 nicht moglich ist. Ober die Differenz zwischen der durchschnittli 
chen und d_er marginalen Kapitalrentabilitat schreibt Eusch: "Im Unterschied 
zlir durchschnittlichen Kapit~lrentabilitat, die den Teil des gesamten Neu 
wertprodukts einer Periode auf den gesamten Kapitalstock (Anlagevermogen) 
bezieht, der als Profit von der Bourgeoisie angeeignet wird, setzt die mar 
ginale Kil.pitalrentabilitat den von der Kapitalistenklasse angeeigneten 
zusatzlich in einer Periode produzierten Wst>t (~Y) in Relation zum Zuwachs 
des Kapitalstocks in dieser Zeitspanne, den Nettoanlageinvestitionen. Im 
Zeitlauf Lasaen Sich aus der marginalen Kapitalrentabilitat t:.r, sowie ilrer. 
~omponenten, der marginalen l<apitalproduktivitat und der marginalen Gewinn 
quote, Schlusse auf die Entwicklungsrichtung der durchschnittlichen Kapital 
rentabilitat und damit der Verwertungsbedingungen des Kapitals ziehen. 
Sinkt brim Zeitlauf kontinuierlich. ist auch r gefallen, und aus der Ent- 

'"kl Ich AY '(1 ~L)la lc h d i 'h' wic ungsnae tung von I sowi,e - AY ssen sic ie wic tigsten Ursa- 
chen dieses Trends ablesen. Gegenubero dem Gesamtrentabilitatskonzept hat 
hierbei das Marginalitatskonzept den Vorteil, Veranderungen in den Renta 
bilitatsbedingungen scharfer zu akzentuieren. wihren4 bereits leichte: Ver 
schiebungen in der Kapitalproduktivitat und/oder in den Verteilungsrelatio 
nen sehr Schnell in der narginalen Kapitalrentabilitat sichtl:ar sind, wer 
den diese Trendveranderungen in den Werten der durchschnittlichen Kapital 
rentabilitat nur se?m undeutlich dokumentierttJ (Busch 1978, s. 92 f. ). 

Filr uns hat der Ruckgriff auf das Konzept der marginalen Kapitalrentabi 
litat dariiber hinaus den Vorteil, die Indikatorenwerte Gr>iechenlands mit 
denen Grosstritaniens, Frankreichs, ltaliens und der BRO vergleichen zu 
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- 3. I/y: die Investitionsquote, d.h. die Nettoanlageinverstitionen dividiert 
durch das NIPMP. 
4. AY/N: d. h, der in einer Periode zusatzlich produzierte Wert pro Be 
schiftigten, als Index fi'lr die Entwicklung der Arbeitsproduktivitat. 
5. I/N: die Nettoanlageinvestitionen einer Periode pro Beschli.ftigten. 
6. L/y: die Lohnquote, d.h. die Br-uttolohnsumme einer Periode0 dividiert 
d\Jrch das NIPMP derselben Per Lode . 
7". l!.L/ AY (::. ~i = i~): die marginale Lohnquote, d.h. Veranderung der Bt-utto 
lohnsumme, dividiert durch die Wertveranderung in einer Periode. Positive 
Werte des Indikatars, die gleichzeitig kleiner als·l sind, bezeichnen einen 
Zuwach~ d~s NIPMP bei gleichzeitigem Zuwachs der Lohnsumme. Positive Werte, 
die gleich oder grosser als 1 sind, bedeuten, dass die Lobne mindestens den 
ganzen Wertz~wacbs "absorbieren". Negative WeI'te des Indikatars bedeuten 
in den meisten Fallen. dass eine Umverteilung des Nationalprodukts zugun 
sten der Arbeiterklasse stattgefunden hat: Bei einer Verminderung des 
NIPMP (6Y negativ) steigen die Lobne weiter an (6L positiv). Das Verhalt 
nis 1 - ~~ bildet die marginale Profitquote. 
8. 6~ = ~i · (1 - !~) bildet den Gesamtindikator fiir die Untersuchung 
der Verwertungsbedingungen des Kapitals in einem Lande. Dieser Indikator, 
der als Produkt der marginalen Kapitalproduktivitat und der marginalen 
Profitquote definiert ist, hezieht den Teil des zusatzlichen Werts einer 
Periode (6Y), der von der Kapi talistenklasse angeeignet wird • auf den Zu 
wachs der Nettoanlageinvestitionen (I). 
Fiir die Ber echnung der Indikatoren haben wir vor allem die statistischen 

10.3.2.2 Inhalt und Bedeutung deI' ausgewahlten Indikatoren 
Fiir die Untersucbung deI' Kapitalakkumul.ation in Griechenland werden wir 
folgende Indikatoren verwenden: 
1. wy: die Wachtumsr-ate des realen·Nettoinlandsproduktes zu Marktpreisen 
(YsNIP MP). 
2. AY/1 (~ Y1-Y0/I1): die marginale Kapitalproduktivitat. Es handelt sich 
um den in einer Periode zusatzlich produzierten Neuwert (Y1-Y9) pro Ein 
heit der Nettoanlageinvestiti6nen der Periode. 

konnen. 
Wie wir im Kapitel 10.3.2.4 zeigen werden, konnen mit Hilfe dieses Ver 
gleichs einige Spezifika des Verl.aufs der Kapital.akkumul.atiqn in Griechen 
land besonders deutlich herausgearheitet weI'den. 
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10.So2o3 Die Entwicklung der Indikatorenwerte fUr Griechenland (1958-1905) 
Der Verlauf der berechneten Indikatoren wird. in den .&bbildungen 10.l - 1008 
dargestellto 
Abbo lOo l veranschaulicht die Entwicklung von der ~hchstumsrate des NIPMP" 
Wyo Die fettgedruckte Linie ist der funfgliedrige gleitende Durchschnitt 
von Wyo 
Abbo 10.2 stellt di~ Investitionsquote I/y daro 
Abbo 10.3.zeigt den Verlauf der Nettoanl.ageinyestition pro Bescbaftigten 
(I/N) und des zusatzlichen Neuwerts pro Beschaftigten (hY/N), 
Abb. 10.4 veranschaul~cht die Entwicklung der marginalen l<a.pitalproduktivi 
tat, hY/I, Man .beachte die ~hnlichkeiten des Verlaufs von 6Y/I und Wyo 
Abb. l0o5 zeigt den Verlauf der Lohnquote, L/y und Ahb. 1006 den Verlauf 
deri marginalen Lohnquote 6L/6Y. 
Schliesslich dokwnentieren die Ahbildungen 10.7. und 10.8. d~n Verlauf 
der marginalen Kapitalrentabilitat .6.r un:l ihres funfgliedrigen gleitenden 
Durchschnitts. 
Am Ver.lauf von wy, t:.Y/I und .6.r (Ahb. io .r, io,u, 10.7 u, 10.B) erkennen wir, 
dass GI>iechenland wahrend der Zeitspanne von 1958 bis 1973 sehr hohe Wachs 
tumsraten erzielt hae· 
Als erste Schlussfolgerunr, fiir die gP.samte Periode von 1958 bis 1973 kann 
gesagt werden, dass das griechische J<apital eine hohe. mrginale Kapitalren 
tabilitat erreicht hat, als Resultat sowohl der sehr hohen rnarginalen Ka 
pitalproduktivita~ als auch der fiir das Kapital giinstigen Lohnverhaltnisse 
(hohe marginale Profitquote). Gegen Ende der untersuchten Periode ist al 
lerdings eine Abnahmetendenz aller drei hieI' diskutierten Indikatoren (w, y 
hY/I, .6.r) zu beobachteno 

Samnelbander "The Greek F.conomy in Figures, 198411 (Elektra Press, Athen 
1985) und "The Greek F.conomy in Figures, 198611 (Elektra Press, Athen 1987) 
benut~. Den Verlauf der Indikatoren fiir die Zeitspanne von 1958 bis 1985 
haben wir mit Hilfe eines einfachen Computer-Programms graphisch darstel:len 
lassen, um hohere Ablese- und Vergleichsmoglichkeiten zu erzielen. 
Alle Indikatoren ausser 6Y/N und I/N sind von Busch (1978) vorgeschlagen 
worden. Im UnteI'schied zur Indikatarenberechnung von Busch (1978) haben wir 
allerdings die Nettoanla_gein~erstitionen, I, ohne die Wohnungsbauinversti 
tionen·· berechnet, da die letzteren keine kapitalistische Anlageinvestitionen 
im strengen Sinne darstellen. 
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Abb. 2: Die Entwicklung von I/y 1958 - 85 
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Abb. 4: Der Verlauf von AY/I 1959 - 85' 

Abb. 3: Nettoanlageinvestitionen pro Beschaftigten, I/N(1") und NIPMP pro 
~esch.iftigten AY/N(o) (1961 - 82) 
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Abb. 6: Die Entwicklung der marginalen Lohnquote AL/AY, 1959 - SS 
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Abb. 5: Die Entwicklung der Lohnquote L/y (1958 - 85) 
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~bb. 8: Die Entwicklung der fiinfgliedrigen Durch~chnitte von flrt, 1960 - 82 
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raten und gilnstigen Verwertungsbedingungen des Kapitals befindet. Die ka 
pitalistische Entwicklung geht mit einer steigenden. Investitionsquote. 
steigenden Nettoanlageinvestitionen ppo Be~chaftigten und einer .steigen 
den A~beitsproduktivitat einher. 

militarischen Diktatur (1967-1974) fuhrt dagegen zu einer beispiellosen Un 
terdriickung des Lohnniveaus. Trotz des Anstiegs der Quote der unselbststan 
dig Bescha'.ftigten bleibt die Lohnquote wahrend der gesamten Pez>1ode Von 
1967 - 74 konstant bei 33 %. Als 1974 mit dem Sturz der Diktatur die Kra 
des "antikommunistischen Staates" heendet wird, erkampft die Arbeiterklas~e 
relativ hohe Lohnerhohungen. In der Zeitspanne von 1974 - 79 wachst die Lohn 
quote von 33 % auf 41 %. Die Austeritatspolitik der Rechten (1979-81) findet 
mit dem rahlsieg der Sozialisten unter Andreas Papandreou ihr voriaufiges 
Ende. In der Zeitspanne von 1981 ois 1985 wachst unter der sozialistischen 
Regierung die Lohnquote wieder von 39 % auf 44 % und dies 'trotz der Ver 
scbarfung der okonomischen Krise76 seit 1981. 
Die Entwicklung der Lohne beeinflusst also den Prozess der Kapitalakkumula 
tion in Griechenland in hohem Masse. Die Unterdruclqlng der Lehne von 1!:46 
bis 1974 pragt sowohl direkt (Profitquote) als auch indirekt (Inflations 
raten) die Verwertungsbedingungen des Kapitals, Auf die indirekten Einfliisse 
der Lohnunterdruckung werden wir aber am Ende unserer Indikatorenanalyse 
naher zuruckkommen. 
Die in Abb. 2 veranschaulichte Nettoinvestftionsquote. I/y• die Nettoan 
lageinvestitionen pro Bescbaftigte~, I/N' und die Arbeitsproduktivitat, 
~Y/N, Abb. 3, weisen wa~end der ganzen PeI'iode von 1958 - 73 eine stei 
gende Tendenz auf. 
Wir konnen damit summarisch feststellen, dass der gx-iechische Kapitalismus 
sich von 1962 bis 1973 in einer Aufschwungsphase mit sehr hohen Wachstums- . . . 

I 

I. 

Die hohen Werte von ~Y/I sind m.E. aus der relativ niedrigen organischen 
Zusanunensetzung des gx-iechischen Kapitals zu erkLiren. Die hohen Werte der 
l!Brginalen Profitquote ergeben sich vor allem aus der politischen Unter 
druckung der Arbeiterbewegung seit dem Ausbruch des Biir-gerkrieges, 
Wie Abb. 10 .5 veranschaulicht, findet in der ganzen Periode von 1958 (bzw. 
1961) - 1985 eine hedeutende Zunahme der Lohnquote statt: Von 26 % 1958 
auf 44 % 1985. Diese Zunahme verLiuft dennoeh nicht kontinuierlich, sie· 
wird vielmehr vom Verlauf der poli tiscben Konjunktur stark gepragt, Der 
vehlsieg der Zentrumsunion unter Georg Papanrlreou schl.agt sich in einer Zu 
nahme der Lohnquote von 27 % (1963) auf 33 % (1967) nieder. Die Periode der 

' . 
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Die Aufschwungphase des griechischen Kapitals geht im Jahre 1974 zu Ende. 
Die l<apitalakkumulation Griechenlands gerat in eine akute Kzoise. wy, dY/1, 
dY/N sowie !!ro weisen 1974 negative Werte auf. Alle vier Indikatoren errei 
chen zwar in der darauf folgenden Periode von 1975 D'is 1979 erneut relativ 
hohe Werte, sinken dann jedoch von 1980 bis 1995 auf ein sehr niedriges 
Niveau ab. Der, griechische l<apitalismus befindet sich damit seit 1990 in 
einer Krisenp:Eiase. 
Um den Verlauf der griechischen Indikatar'en det' Kapitalakkumulation seit 
1974 erkl.iiren zu konnen, mussen wir den Begriff der kapitalistischen Ober 
akkumulationskrise diskutieren. Im Rahrnen dieser Arbeit ist es allerdings 
nicht rnoglich, eine detailliert'e thearetische Analyse det' Akkumulationslo:>ise 
vorzulegen. Es soll bier nur darauf hingewiesen werden, dass die Oberakku 
mulationskrise auf der Basis der van Marx entwickelten Kategorien als eine 
Phase der Kapitalakkumulation zu verstehen ist, bei der die Fahigkeit des 
Kapitals eingeschrankt wird, die Arbeitslo:>aft profitabel auszuheuten. Oder 
wie Marx farrnuliert: "Oberproduktion von Kapital heisst nie etwas anderes 
als Oberproduktion von PI'oduktionsmitteln - Arbeits- und Lebensmitteln-, 
die als Ka.pita! fungieren konnen, d.h. zur Ausbeutung der Arbeit zu einern 
gegebenen Exploitationsgrad angewandt warden konnen; indem das Fallen die 
ses Exploitationsgrads unter einem gegebenen Punkt Starungen und Stockungen 
des kapitalistischen Produktionsprozesses, Kzoisen, Zerstorungen von Kapital 
hervorruft. ( ••• ) Sie ist nw eine Oberproduktion von PI'oduktionsrnitteln, 
soweit diese als l<apital fungieren. ( ••• )Es ware aher trotzdem Oberproduk 
tion, weil das l<apital unfahig wiirde, die Arbeit in einem E:xploitationsgrad 
auszubeuten, der durch die 'gesunde', 'normale' Entwicklung des Pr-oduk 
tionsprozesses bedingt ist, in einem E:xploitationsgr-ad, deI' wenigstens die 
Masse des Profits vermehrt mit der w:i.chsenden Masse des angewandten l<api 
tals; der also ausschliesst, dass die PI'ofitrate irnselben Mass sinkt, wie 
das l<apital.wachst. oder gar, dass die Profitrate rascher sinkt, als das 
l<apital wachst" ("Das Kapital" III, S. 265 f,). 
Seit Anfang der 70er Jahre sind in allen kapitalistischen Iniustrietandern 
die Bedingungen einer Oberakkumulationslo:>ise.gegeben (s, ausfuhrlicher 
Ioakimoglou 1987). Die plotzliche.Zunahme der Erdolpreise fungiert als 
Ausgangspunkt·der Krise: Nicht in dem'Sihne, dass sie die Krise verursacht, 
sondern in· dem Sinne, dass sie die Krise zum Ausbruch bringt. Der Anstieg 
der Produktionskosten des l<apitals wegen steigender Rohstoffpreise konnte 
im Falle einer Aufschwungskonjunktur dll['ch einen Anstieg der PI'oduktiv- 

230 



1974). 
Die Riickkehr zum Parlarnentarismus und die Verschlirfung der griechisch-tili- 
kischen Beziehungen bringen eine anhaltende,Verschlechterung der Verwer 
tungsbedingungen des griechischen Kapitals mit sich: 
a) Die neuen innenpolitischen Verhaltnisse ermoglichen einen raschen Anstieg 
der Lohne. wie wir schon weiter oben gesehen haben. 
b) Die griechisch-tirkische Krise verursacht einen enormen Anstieg der grie 
chischen Militarausgaben, der sich auf die Akkumulation des griechischen 
Kapitals hemmend auswirkt. Seit 1974 sind die griechischen Militarausgaben 
die hochsten unter den NATO-Landern, wie Tabelle 10.e veranschaulicht. 
Die anonmen Militarausgaben Griechenlands sind ein Hemmnis der Kapitalakku 
mulation, weil sie einerseits die Steuerbelastung nicht nur der Lohnab 
hangigen1 sondern auch des Kapitals erhohen, und so die akkumulations 
fahige Mehrwertmasse ve'.l:Tingern und andererseits die Staatsdefizite ver 
grossern und damit den Inflationsprozess heschleunigen konnen. 
Auf diese nachhaltige Veranderung der Rahmenbedingungen ihres Handelns1 den 
StUt"z der Diktatur und das Wiedererstarken der Gewerkschaften1 reagiert 
das griechische Kapital mit einer deutlichen Investitionszuruckhaltung .. 

Ja>aft der Arbeit kompensiert werden. Das ist aber in der Konjunktur der 
latenten Oberakkumulationskrise nicht moglich, in ihr setzt vielmehr die 
zusatzliche Beeintrachtigung der Kapitalrentabilitat durch die steigenden 
Energiekosten den Krisenmechanismus in Gang. 1973 - 74 geraten alle kapi 
talistischen IndustrieJ..ander in die Krise, was aus der Entwicklung der Ver 
wertungsbedingungen des Kapitals in diesen I.andern offenbar wird (s. dazu 
Abschnitt 10.3.2.4). 
In Zusarmnenhang mit der internationalen Krisenkonjunktur sind auch die Kri 
sensymptome der griechischen Wirtschaft im Jahre 1974 zu interpretieren: 
Als Enscheinungsformen des Obergangs von der latenten zur offenen Oberakku 
mulationskrise. Der Charakter der oKonomischen Krise Griechenlands wird 
aber auch von der offenen politi3chen Krise der Jahre 1973/74 beeinflusst: 
im November 1973 bricht der Athener Aufstand gegen die Junta aus. Der Auf 
stau.i wird von Teilen des Mili tars unterdrlickt und fiihrt schliesslich zu 
einem putschistischem Regierungswechsei.' Im Juli 1974 bricht die Zypern 
krise aus (Putsch griechischer Offiziere der "National.garde" gegen die zy 
priotische Regierung, Invasion der tiirkischen Armee), die beinahe einen 
griechisch-tiirkischen Krieg verur'sacht. Die Mobil.mac hung spitzt in Griechen 
land die "na t Lona Le Yrise" zu und fuhrt zum Um.sturz der Diktatur (24. Juli 
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Weil aber das · griechische l(apital wegen des gewachsenen Bewusstseins der 
Gewerkschaften eine Verschlechterurig seiner VeI'wertun~sbedingungen erwar 
tet und deshalb den l(apitalstock nut' geringfugig erweiteI't, steht diesel' 
Aufschwung der griechischen KonjunktUI' auf tonernen Fussen. 

ren. 

der Nettoanlageinvestitionen pro Beschaftigtem auf ein sehr niedriges Niveau. 
Zwar kann die griechische Okonomie von 1975 bis 1979 noch ·einma.l relitiv 
hohe Wa.chstumsraten erzielen, aber dieser Wachstumsprozess, der von den 
Nachfragekomponenten privater Konsum, Staatsausgaben und Exp<l!'t getragen 
wird, vollzieht sich ohne wesentliche Expansion des l(apitalstocks. Der 
steigende Output wir~ vielmehr unter Ausschopfung der vorihandenen Produktions 
reserven .erzeugt, dvh , mit den Mitteln einer erhohten l(a·pazitatsauslastung 
der Arbeit und einer Steigerung d~ Oberstundenarbeit. 
Die marginale l(apitalproduktivitat kann unter diesen Bedingungen variiber 
gehend stark steigen (vergl. Abb. IJ), ja sogar die hohen Wa.chstumsraten der 
marginalen Lohnquote (vergl. Abb. 6) Uberkompensieren und damit zu einer 
Verbesserung der maI'ginalen l(apitalrentabilitat (vergl. Abb. 7 und 8) fiih- 

Belgien 2.9 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 
Daenemark 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 
Frankreich 3.9 3.9 4 .1 4 4.1 4.2 4.1 4.1 4 BRD 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3,3 3.2 3.1 
6rierhen land 4. 7 6.7 6.6 5.7 6.9 u 7.2 7.1 6;] 
I ta lien 2.7 2.5 2,5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 
Luxemburg o.e 1 1.2 1.2 1;2 1.3 1.2 1.1 1.2 
Niederlande 3,5 3.2 3.3 3,1 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 
Ncrwegen 3.6 3 2.9 2.9 3 3.1 2.B 3.2 2.e 
Portugal 6.4 3.9 3.4 3.5 3.4 3.4 3.3 3.1 3.2 
Tilrkei .• .. 2.8 4.4 4.3 4.6 4.5 4.1 3.9 4 4.2 
6rossbr i tann ien ' 5,7 5 5.2 5 5.4 5.2 5.3 5.2 5 
NATO-Europa 3.9 3.7 l.B 3.7 3.B 3.B 3,0 3.7 

:-----------------;-------------------------- ... -------------------------- .. ---------- . 
Kanada 2.3 1.9 2 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 
USA 7.3 5.5 6.1 5.3 6,4 6.B 6.6 7 6.9 
NATO-Sesamt 5.4 4.5 4.8 4.3 u 5.1 5 5.2 
====::==========.==============::;:::::::::::::=::.::::::=============::t::::::::::::::::;::::::::::::-::::::::::.::.:::: 

~uelle: "Oikanoaikcs Tachydro1os' 5.2.87, s.17 

Die'Investitionsquote (Abb. 2) sinkt nach 1971.J ebenso wie das Verhaltnis 

----------------- ... --------------------------------------------------------------------------------- 1986 1985 1984 1983 1982 1980 1970-74 1975-79 1980-84 
----------------------------------------- ... --------------------------------------------------------- 

Hilitaerische Ausgaben als I des BSP (kcnstante 1980 Preisel 
====::::::::::::::::::t::::::::=========-====·========================================================-============= 

Tahelle 10. 8 
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10,3,2,1.J Die Kapitalakkumulation Gt-iechenlands im internat'ionalen Vergleich 
Die Entwicklung des griechischen l<apitalismus von 1962 his 1979 hat den 
Charakter einer "nachholenden Entwicklung". Als Resultat der hohen Wachs 
tumsraten vermindert sich der- Abstand zwischen dem Entwicklungsniveau Grie 
chenlands und der Industrie!andE!l' El.II'opas und Nordamerikas kontinuierlich. 
Die Tabellen A12 - A18 irn statistischen Anhang veranschaulichen diesen· 
Prozess der nachholenden Entwicklung des griechischen l<apitalismus irn Rah 
men der EG. 
Es ist charakteristisch, dass das Pro-Kopf-BIP Gt-iechenlands 1962 nur 
29,6 % des Mittelwerts der 9er EG betragt, 1979 aber bereits 41.J,4 % erreiCht 
(Tabelle A15). 
Den Prozess der nachholenden Entwicklung des griechischen l<apitalismus wer 
den wir in diesem Kapitel auf der Basis der Indikatoren der Kapitalakkumu 
lation veranschaulichen. Die griechischen Indikatorenwerte werden mit den 
entsprechenden Werten von vier europaischen Iiindern (llRD, Frankreich, Gt-oss 
britanien, Italien) verglichen (Der Vergleich betrifft folgende· Indikatoren: 
wy, AY/I, AL/AY und tr.). Diese Indikatoren werden von Busch (1978) fiir die 
Zeitspanne von 1952 bis 1975 fiir die ERD, Frankreich, Grossbritanien und 
Italien berechnet. Unser Vergleich betrifft den Zeitraum von 1958 bis 1975, 
fiir den °sowohl die griechischen als auch die Indikatorenwerte der vier 
EG-Iiinder zur Verfiigung stehen. 
Fiir jeden Indikator (und fiir jedes einzelne Jahr) haben wir einen "eur c 
paischen Mittelwert" berechnet. Der Verlauf dieses "europaischen" Wertes 
wird fuit dem Verlauf des entsprechenden gr-iechischen Indikators vergliehen. 
Anschliessend wird d~s Verhaltnis jedes einzelnen gr-iechischen Indikatat's 
und des entsprechenden "elll:'opaischen Mittelwerts" berechnet und fiir die 
Zeitspanne von 1958 bis 1975 dargestellt. Fiir AY/I und Ar werden dariiber 
hinaus die fiinfgliedrigen gleitenden Durchschnitte Griechenlands und 
der 4er EG miteinander verglichen. 
Die Berechnung der 11eUC'opaischen Mittelwerte" fiir die zu vergleichenden 
Indikatoren ist dadllt'ch berechtigt, dass fast durchweg alle Indikatoren 
werte Griechenlands in derselben Richtung von den entsprechenden Werten 
jedes einzelnen eUl:'opaischen Landes abweichen. Zurn Beispiel liegt die 
Wachstumsrate des NIPMP, wy• Gt-iechenlands mit Ausnahme der beiden Jah- 

1979/80 gerat die griechische Wirtschaft erneut in eine Krise, von der 
sie sich seitdem nicht wieder erholt hat. 
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Tabelle 10.9 
IndikatDren der KapitalaHumulation in geMaelten Laendern. 

1958 1m 1960 1'161 19b2 19b3 1964 ms 1966 1967 
:::=::=-== =====================::=========::: ===:==================================::===========~=-====================;::============== 

~ BRD 3.35 7.24 8.96 5,25 3.77 2.94 6.42 S.18 2.24 -l. 
France 2.83 2.50 7.33 5.67 6.45 5.29 6.28 5.76 l.68 4. 

UK 0.43 3.86 4.64 3.10 0.87 3.87 5.58 1.92 1.77 2. 
Italia 4.82 6,55 6.22 8.22 6.08 5.55 2.39 2.75 5.78 7.'. 
6reec:_e 3.4 4.1 11.3 1.2 10.3 8.2 9.4 6.1 5 

Aver age 4 European 2.86 5.04 6.79 5.56 4.29 4.39 5.17 3.90 3.37 3 •. 
6REECEIAVERA6E 4 EUROPEAN O.b7 0.61 2.04 0.27 2.35 1.59 2.42 1.81 1.1 

1/Y BRO 16.60 17.60 15.37 18,84 18.83 18.18 19.48 19.01 18.07 15,1 
France 11.26 10. 78 11.10 10.61 11.19 11.41 12.97 14.51 14.02 14.: 

UK 7. 41 7.98 8. n 9,16 8.83 8.29 10.03 10.26 10.19 10.1 
Italia 12.05 13.20 14.41 16.33 17 .06 17.67 15.25 12.16 11.85 12.' 
6reece 14' 14 16 15 16 15 18 18 18 l 

Aver age 4 European 12.03 12.39 12.41 13.74 13.98 13.89 14.43 13.99 13.53 13.: 
6REECEIAVERA6E 4 EUROPEAN 1.15 1.10 1.25 1.10 1.16 1.10 ~.22 1.31 1.30 l .~ 

DYii &RD 0.20 0.38 0.46 0.26 0.19 0.15 0.31 0.26 0.12 -0.( 
France 0.24 0.23 0.61 0.Sl 0.54 0.44 0.46 0.39 0.25 o.~ 

UK 0.06 0,47 o. 51 0.33 0.10 0.45 0.53 0.18 0.17 O.J 
Italia 0.36 0.47 0.41 0.47 0.34 0.30 0.15 0.22 0.46 e.s 
Greece 0.25 0.30 o.n 0.08 0.64 0.53 0.54 0.33 O.J 

Average 4 European 0.21 0.39 0.50 0.39 0.29 0.33 0.36 0,26 0.25 0.2 
BREECE/ AVERA SE 4 EUROPEAN 0.64 0.61 1.87 0.26 1.90 1.48 2.07 1.32 1.2 

DLIDY BRD 0.74 0.41 0.55 O.Bl 0.95 0.79 0,'53 0.66 0.94 0.7 
France 0.37 0.61 0.3& 0.71 0.64 o.eo 0.61 0.47 0.71 o.s 

UK 0.14 0.55 0.84, 1.02 1.13 0.54 0.54 0.98 1.06 0.3 
Italia 0.43 0.49 0.60 o.46 0.73 1.oe 1.29 0.31 0.34 0.5 
Greece 0.33 0.59 0.12 2.07 0.20 0.51 0.34 0.48 0.5 

Average 4 European 0.42 0.51 0.59 o. 75 0.86 0.80 0.75 0.60 0.76 0.5 
6REECE/AVERA6E 4 EUROPEAN 0.65 1.00 0.16 2.40 0.24 0.69 0.56 0.63 0.9 

1-DL/DY 9RD 0.26 0.59 0.45 0.19 0.05 0.21 0.47 0.34 0.06 0.2. 
France 0.63 0.39 0.64 0.29 0.36 0.20 0.39 o.53 0.29 0.4'. 
UK 0.86 0.45 0.16 -0.02 ·0.13 0.46 0.46 0.02 -0.06 O.bi 

Italia 0. 57 o. 51 0.40 0.54 0.27 -o.oa -0.29 0.69 0.66 0.4' 
Greece 1.00 0.67 0.41 o.ea -1.07 0.80 0.49 0.66 0.52 0.41 

Average 4 European 0.58 0.49 0.41 0,25 0.14 0.20 0.25 0.40 0.24 0.4! 
6REECE/AYERA6E 4 EUROPEAN 1.37 1.00 3.54 -7..81 4.0S 1.90 1.67 2.19 i.o: 

DR BRD 0.05 0.23 0.21 0.05 0.01 0.03 0.14 0.09 0.01 -e.e: 
France 0.15 0.09 0.39 0.15 0.20 0.09 0;18 0.20 0.07 0.1: 

UK o.os 0.21 e.cs -0.01 -0.01 0.21 0.24 o.oo -0.01 0.2~ 
Italia 0.20 0.24 0.16 0.25 0.09 -0.02 -0.04 0.15 0.30 0.1: 
6reece 0.16 0.12 0.64 ·0,08 0.51 0.26 0.35 0.17 0.1: 

Average 4 European 0.11 0.1'1 Q.21 0.11 0.07 0.08 0.13 0.11 0.09 Q.J; 
6REECE/AYERA6E 4 EUROPEAN 0.85 0.59 5.83 -1.15 6.72 2.00 3.21 1.85 1.H 

Ouetle: Busch [1'178) & eigene Berechnungen · . 



1969 1969 mo 1971 1972 1973 1974 1975 
================-====::.::::=======:======-====::.::::::::.=========:::::::::::::::::;::::;:::=:::: 

6. 73 7.86 5.84 2.64 3.09 ~.01 -0.14 -3.24 
4.43 6.95 5, 71 5.22 5,31 5.61 2.72 -1.92 
3.33 0.82 1. 76 2.10 2.95 5.56 o.oo -1.91 
6.4!f 5.70 4.93 1.81 3.11 6.32 3. 41 -3.85 
6.b ss a.e 6.8 B.B 7.3 -4.1 5.9 

5.24 5.33 4. 56 2.94 3.61 5.63 1.50 -2.65 
1.26 1.86 1.75 2.31 2.42 1.30 -2.73 -2.22 

15.34 16.32 17,60 17 .59 17.10 15.79 12.60 11.15· 
14.67 15.25 15.08 15.25 15.72 15.83 14.25 13.15 
11.02 10.68 10,33 9.93 9.69 9.75 . 9.52 8,95 
14.00 14.41 13.85 12. 71 12.00 12.85 12.65 lQ.50 

19 21 19 20 22 22 15 13 

13. 76 14.17 14.22 13' 87' 13.63 13.56 12.26 10.94 
1.38 1.49 1.32 1.45 1.58 1.59 1.20 1.19 

0.41 o. 45 0.31 Q.15 0.18' 0.30 -0.01 -o .30 
0.29 0.43 0.36 0.33 0.32 . 0.34 0.19 -0.12 
0.29 0.08 0.17 0.21 0.29 0.54 0.00 -0.22 
0.43 0.37 0.34 o. 13 0.25 0.46 0.26 -0.38 
0.41 0.52 0.38 0.36 0.44 0.34 -0.19 0.40 

Q.36 0.33 o. 29 0.20 0.26 0.41 o. 11 -0.26 
1.15 1.58 1.28 1.79 1.68 0.83 -1.75 -.l.58 

0.41 0.67 1.22 1.47 0.72 0. 72 -B.31 0.45 
0.72 ' 0.69 0.60 0.66 0.63 0.75 0.80 -1.41 
0.42 0.83 2.01 0.68 1.08 0.66 1491.00 -2.02 ' 
0.54 0.62 1.12 2. 59 0.89 0.72 0.66 -0.35 
0.56 0.33 0.34 0.39 0.43 0.20 0.36 0.51 

0.52 0.70 1.24 1.35 0.83 0.71 0.00 -0.83 
1,08 0.47 0.28 0,29 0.52 0.27 0.00 -0.61 

0.59 0.33 -0.22 -0.47· 0.28 0.28 9.31 0,55 
0.28 0.31 0.40 0.34 0.37 0.25 0.20 2.41 
0.58 0. 17 -1.01 0.32 -0.08 0.34 -1490.00 3.02 
0.46 0.38 -0. 12 -U9 0.11 0.28 Clj.34 1.35 
0.44 0.67 0.66 0.61 0.57 0,80 0.64 0. 49 

0.48 0.30 -0.24 -0.35 0.17 0.29 -370.00 1.a3 
0,92 2.24 -2.78 -1.74 UB 2.82 0.00 0.27 

0.24 0.15 -0.07 -0.07 0.05 o.oa -0.10 -0.17 
0.08 0.13 0.14 0.11 0.12 0.08 . 0.00 -0.30 
0.17 0.01 -o. 17 0.07 -0.02 0.18 -0.30 -0.66 
0.20 0.14 -0.04 -0.21 0.03 0.13 e.ec -0.51 
0.18 0.35 0.25 0.22 0.25 0.27 -0.12 0.20 

0.17 0.11 -0.03 -0.02 0.04 0.12 0.00 -0.41 
1.04 3.20 -7.40 -8 .94 5.83 2.29 1.70 -0.48 
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X!e. 1968 und 1974 stets hoher als die entsprechenden wy-Werte alleI' ande 
ren Lander. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewahrleisten, be 
rucksichtigen wir j etzt bei der Berechnung der griechischen Nettoanlage 
investitionen die privaten Wohnungsbauinvestitionen. 
Die Ergebnisse dieser l3erechn~ngen werden in Tabelle 10.9 zusammengefasst. 
Die griechischen Wachstumsraten (~y), die griechische J:<apitalproduktivi 
tat und die griechische Kapitalrentabilitat weisen im 5-Iiinder-Vergleich 
fiir die gesamte Periode von 1962 bis 1975 die hechsten \forte auf, mit Aus 
nahme der Jahre 1966-67 (bzw. 1967-69), in denen GJ:>iechenland die zweite 
Position im 5-Iiinder-Vergleich einnimmt1 und des Jahres 19741 in dem Grie 
chenl.and die vieI'te Position belegt. 
Die Abbildungen 10.9.und 10.10 veranschaulichen die Oberlegenheit deI' 
griechischen Wachstumsrat~n des NIPMP in der Periode 1963-73. Entspre 
chendes gilt fiir die Investitionsquote, I/y (Abb. 10.11 und 10.12), die 
marginale J:<apitalproduktivitat, 6Y/1 (Abb. 10.13, 10.14 und 10.15) und 
die narginale Kapitalrentabilitat, Ar (Abb. 10.18, 10.19 und 10.20). 
Dagegen liegen die Werte fiir die l!Brginale Lohnquote in Griechenland 
durchweg unter den entsprechenden Werten der 4er EG (Abb. 1016.und 10.17). 
Trotz der bedeutenden·Lohnquotensteigerung,. die.GJ:>iechenland von 1963 
bis 1967 verzeichnet• liegen die griechischen 6L/6Y-Werte fiir die gesam 
te Periode von 1961 bis 1973 niedriger als die entsprechenden Mittelwer 
te der 4er EG. 
Die relativ niedrige.Lohnquote ist fiir das griechische Kapital ein "kom 
parativer Vorteil" von ausschlaggebendeI' Bedeutung. 
Dieser empirische Vergleich der J:<apitalakkumulation und der okonomischen 
Entwicklung in den vier EG-Lindern bestatigt unsere im Kapitel 7 vcr 
getragenen theoretischen Oberlegungen zur ungleichmiissigen Entwicklung. 
Aufgt>und der niedrigen organischen Zusanunensetzung des Kapitals, der ho 
heren Gewinnquote und der- "giinstigeren" sektoralen Struktur der Okono- 
mie konnen die schwacher entwickelten I.antler in der Regel bessere Akku 
mulationsbedingungen des Kapitals verzeichnen a Ls die hohE!r' entwickelten 
~nder. Was sich in der Untersuchung Buschs.(1978) im 4-Linder-Vergleich 
zeigt, dass namlich das Land mit dem niedrigsten Entwicklungsniveau, 
Italien1 einen Prozess der na.chholenclen Entwicklung vo.llzieht, off-ehbart 
auch der Vergleich der gt>iechischen Entwicklung mit der- der 4er EG ins 
gesamt, wie auch mit It~lien im Einzelvergleich: Griechenland gelingt es 
als okonomiseh sehwachstem Land, den Entwicklungsabstand im Untersuchungs- 
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Abb, 10: Die Entwicklung des Verhaltnisses w (EG-~) 
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Abb. 12: Die Entwicklung des Verhaltnisses ~~~ ~~~~4) 
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Abb. 14: Die Entwicklung der flinfgliedrigen g!eiten::len Durchschnitte fUr 
Griechenlan::l (o) un::l die F.G-4 (+) 
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Abb·. 16: Die Entwicklung der marginalen Lohnquote t:.L/6.Y fi°ir' Griechenlarrl (+) 

urrl die EG-~ (o) 
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Abb. 18: Die Entwicklung der marginalen Kapitalrentabilitat in Griechenland' 

(+) und der EG-4 (o) 
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Abb. 20: Die Entwicklung des Verhaltnisses : ~~~~-) 
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Quelle: Papandoniou 1979, S. 136 

Abb. 10.21: Die Lohne als % des Neuwerts in der- griechischen. Industrie 
(1958 - 1973) 

59 so 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 11 'rz .73 

"n , 
'" 

10.3.2.5 Exkurs: Die Entwicklung der Lehne und der Inflationsraten in Grie- 
chenland im internationalen Vet'gleich 

In den vorigen Abschnitten haben 1iJ:h- gezeigt, dass die Entwicklung der 
Lohne in Griechenland stark von politi~chen Faktor-en, dein anti-linken po 
litischen Terror im "Staate der Nationaldenkenden" und de:t> siebenjah 
rigen Diktatur beeinflusst wird: In der Zeitspanne Von 1958 bis 1985 
wachst zwar, wie gezeigt, die Lohnquote betrachtlich (von 26 % auf 44 %, 
s. Abb. 10.5), dennoch bleiben das griechische Lohnniveau und die grie 
chische Lohnquote noch deutlich hinter den entsprechenden Werten der an 
deren europaischen, ja sogar d'E!' siideuropaischen Lamer zuriick. 
Die·-tlnterdriickung des Lohnniveaus in den 60er Jahren wi!'d besonders sicht 
bar, wenn man nur den Industriesektor be~~chtet und die L5hne als Prozent 
satz des Neuwerts darstellt (Abb. 10.21) • 

zeitraum sowohl gegemiber Grossbritanien, Frankreich urd der BRD, aber 
. auch gegern1her Italian ~heblich zu r-eduz i eaen , 

243 



Portugal ( ._1,3) 

USA ( -1,0) 

~iederlande ( -016) 
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Quelle: Ioakimoglou-Milios 19869 S. 17 
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Abb. 22: Die Entwicklung des mittleren Brutto-Stundenlohns eines Industrie 
arbeiters (1975:100). In Klammern die mittlere jahrliche Wachstums 

rate der Periode 197 9-83 

.Die Zunahme der Lohnquote von 1958 his 1974 ist damit weniger ein Resultat 

des ·tatsachlichen Wachstums des realen Lohnniveaus als vielmehr ein Er 

gebnis der- AushP.eitung der Lohnarbeiterverhaltnisse in der griechischen 

Okonomie. 
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Die Spezifika der Lohnentwicklung Griechenlands var utxi nach dem Sturz 

der Diktatur im Jahioe 1974 haben nicht-nur - wie oben gez~igt - die Ver 
wei:>tungsbedingungen des Kapitals wesentlich beeinflusst, sie haben auch 

fUr die Stellung Griechenlanis im internationalen Infl~tionsprozess eine 

ausschlaggehende Rolle gespielt. 

Fiir die Erktarung-der ungleichen Inflationsraten im internationalen Rah 

men haben die skanddnevLscben Okonomen Aukrust, Edgren, Eaxen und Odhner 
(vergl. Branson, Myhrman 1976·; Claassen 1986) sowie Busch (1978) unab~ 

Quelle: Ioakimoglou-Milios 19861 s. 18 

Abb, 23: Arbeit_skosten pro Stunde in der verarbeitenden Industrie verschie 

dener Lander in US-Dollar. Lanier von links nach rechts: USA, 

I<anada1 Australien1 Narwegen1 Schweiz, BRD, Schweden 1 Nieder lame 1 

Belgien, Danemark, Italien, Japan, Frankreich, Osterreich, Gross 

britanien, Irlarrl , Spanien1 Griechenland 

Das griechische Lohnniveau befitrlet sich 19741 nach dem Sturz der Dikta 

tur , auf einem Niveau, das bezogen auf das Entwicklungsniveau des Lames 

a1s·sehr "niedrig" zu bezeichnen ist. Als Resultat dieses relativen :Riick 

statrles der griechischen ~ohne (sowie der neuen politischen Konjunktur) 

wachsen in der Zeitspanne von 1974 bis 1984 die Lehne in Griechenland mit 

- im international~n Vergleich - uberdurchschnittlichen Raten. Abb, 19.22 
veranschaulicht die Lohnentwicklung von 1974 bis 1984 in 13 OECD-Landern. 

Griechenlani weist dabei die h0chsten Wachstumsraten auf. 

Trotz dieser hohen Wachstumsraten ist das absolute Lohnniveau 1984 in 
Griechenland im internationalen Vergleich wle Abb. ,10.23 veranschaulicbt. 
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tiangig voneinander dieselbe Theorie entwickelt. 
Sie gehen dabei von der empirischen Beobachtung aus , dass die Inflations 
raten der schwacher entwickelten Sektaren innerhalb der Nationalokonomien 
(La.mwirtschaft, Dienstleistungen) einerseits urd die InflationSI'aten der 
schw.'icher entwickelten Lander im internationalen Kontext andererseits 
iiberdurchschnittlich hoch sdrd , Dieses Pranomen erkmen sie wie folgt: 
1. Wegen des unterschiedlichen Grades des internationalen Konkurren:zdrucks 
ist die Produktivitatszuwachsrate des modernen Sektors der Okonomie in 
der Regel hoher als die des traditionellen Sektors. 
2. Die Nominallohnzunahme in einer Volkswirtschaft orientiert sich in der 
Regel an der Lohnpolitik im modernen Sektor. Wegen des geringeren Pnoduk 
tivitcitszuwachses unterliegt der traditionelle Sektor deshalb einem hoheren 
Produktionskostenlruck, der sich in hoheren Inflationsraten niederschliigt. 
3. Die Produktiv.itatsunterschiede zwischen dem modernen und dem traditionellen 
Sektor ist in schwacher entwickelten Okonomien in der Regel starker ausge 
pr.igt als in hoher entwic:.kel ten Landec-n, Aus dies em Grunde verzeichnen die 
schwacher entwickelten Lander in der Regel hohere gesamtwirtschaf1;liche 
Inflationsr'aten als die entwickelten Lander. 
"Bei der Untersuchung der InflationSI'aten in ungleich entwickelten Nationen 
ist var diesem Hintergrund zu herucksichtigen, dass die Homogenitat der 
sektoralen Struktur der Okonomie in weniger entwickelten Landern geringer 
ist als in hoch entwickelten kapitalistischen Industriel.andern .• Diese gros.:.. 
sere Inhomogenitat bezieht sich dabei nicht nlll" auf das Verraltnis vom 
Industriesektor zum Dienstleistungssektor • sondern ebenfalls auf da s Pro 
duktionsgefalle zwischen dem Agrarsektor und den beiden uh!'igen Sektoren 
der Gesamtwir.tschaft sowie auf die Differenzierungen .i:nnerhalb der drei 
Hluptsektoren selbst. Wenn·es richtig ist, dass sich im Zuge der Durch 
kapitalisierung eines Landes zunachst die Produktivitatsschere zwischen 
dem Industriesektor auf der einen Seite offnet und sich auch die Produk 
tivitatsabstande zwischen de~ verschiedenen Zweigen des Industriesektors 
im Verlaufe des Entwicklungsprozesses zunachst vergrossern, in einer spa 
teren Entwicklungsphase auf einem hoheren absoluten Akkumulationsniveau 
diese Produktivitats~cheren aber wegen der uberdurchschnittlichen Akkumu- 
1.ation in den unterdurchschnittlich.produktiven Sektaren nach und nacb ver 
ringert werden, dann waren aufgrund dieser sektoralen Strukturdifferenzen 
die Inflationsraten in den schwacher entwickelten Landern hoher als in 
den entwickelteren Nationen'' (Busch, 1979, S. 196). 

246 



1984, s. 41 
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Quelle: The Greek 
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Portugal: 1981 20 %, 1982 2207 %, 1983 25,l ~. 1984 28,l %, 1985 19;1 % 
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Vor diesem Hintergrund sind die in Tahelle 10.10 zusallJllengestellten Oa- 
ten uber die Verlraucherpreisentwicklung in 10 EG-Landern von 1961 bis 
1985 zu interpretieren. Anders als die beiden anderen relativ schwach 
entwickelten Lander unter den 10 EG-Staaten, Irland und Italien, ver 
zeichnet Griechenland bis zur politischen l<rise 1973/74 wegen seiner spe 
zifisch niedrigen Lohnzuliiichsraten in dieser Phase einen unterdurcbschnitt 
lichen Inflationsprozess. Mit der Beseitigung dieses Faktors durch den 
Sturz der Diktatur un:i dem danach einsetzenden Anstiegsprozess der grie 
chischen Lohne (vgl. Abb. 10.22) verandert ~ich Griechenlands Stellung 
in der EG-Inflationsstruktur radikal: nach lt;fl3/74 VeI'Zeichnet Griechen 
land unter den 10 EG-Llindern im Durchschnitt die hochsten Inflationsraten • 
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SUMMARY PRESENTATION OF THE BALANCE OF PAYMENTS OF GREECE 
(Payment. statletlc11 In mllllon U.S dollara) 

1982 1883 18114 1985 1985 U67 tssa tsea 1970 1971 

1. 'E~Clytl>yt~ ·Exports (FOB) ................ 242,9 295,9 308,4 330,9 403,S 452,6 484,9 530,3 612.2 624,8 
2. El""Y"'Ylc; - Imports (Cl F) ................ 640,3 731,6 863,4 1.016.5 1.148,9 1.149,3 1.236,B 1.414,0 1.696,4 1.927,1 
3. • Eµnopa<6 • 1ao1;uy10 

TTBde Balance (1 ·2) ......................... -397,7 -435,7 -555,0 -685,6 -745,4 -<)96,7 -771,9 -883,7 -1.084,2 ·1.302,3 
4. 'A6qA01 116po1 

Invisible Receipts ............................. 379,6 454,3 479,5 549.4 635,9 659,0 719,0 788,2 949,2 1.292,3 
5 •• AellAf;~ MT[l)OJIJt~ 

lnvlsible Payments ............ , .............. 87,6 99,0 129,3 136,8 154,6 184,0 194,2 240,7 266,9 317.3 
6. 'lao!;tiyio all~~"'" 

Balance on fnvlsibles (4-5) ............... 292,0 355,3 350,2 412,6 481,3 475,0 524,8 547,5 682,3 975,0 
7. 'lao~Uyio Tpexoumilv ouvaMaycilv 

Balance on amen! eeeeunt (3+6) .... -105,7 -ao,4 -204,8 -273,0 -284,1 -221,7 -247,1 -336,2 -401,9 -327,3 
e. Ko9op~ KIVTJ<>Jl /<E<PllAa!tov 

Net cipital movement ...................... 129,8 141,3- 210,3 240.1 284,3 206,2 283,9 310.3 368,6 513,8 
9. Ta1cro1101qTta ato1xcta 

Errors and omissions ........................ -4,7 -53,0 -17,1 1,9 2,3 29,0 -1.0 21.0 9,6 -4,1 
10. 'laol;llyl.o t~OlT. ouvaMaycilv 

Overall balance ................................ +19,4 +7,9 -11,6 -31,0 +22,5 +13,5 +35,8 -4,9 -23,7 +182,4 
11. numil01:u; ll.N.T. - IMF Credits ....... -10,2 +16,B 10,3 
12. MctaBoM ouvl•cilv 61a8co!µoov 

Change In 1eserves ........................... +19,4 +7,9 -11,6 -31,0 +12,3 +13,5 +35,8 -4,9 --0,9 +192,7 
13. 'Y<lloc; owlKl»v ll1aecolµ0>v 

Exchange reserves ............................ 270,0 2n,9 266,3 235,3 247,6 286,1• 321,9 317,0 3\0,1 502.8 

·s 25 milllon ot o-k gold 1o 111e IMF -. 

Tabelle 10.11 

10.4.l Die Handelsvei-flechtung GI>iechenlams 

a) ·Entwicklung und StI'uktur des Aussenhandels 

Die hohen Wachstumsraten des Sozialproduktes, der Strukt'l.lI'wandel zugunsten 

der IndustI'ie und der Anschluss Griechenlands an die EG schlagen sich in 

einer·beschleunigten Entwicklung der Aussenhandelsheziehungen Griechen 

lands nieder. Gleicbzeitig findet eine geogI>aphische Umorientierung des 

griechischen Aussenhandels zugunsten der D;-Lander nnd eine radikale Ver 

anderung der gr!i.echischen ExportstI'uktur statt. 

Tabelle 10.11 veranschaulicht die griechische Zahlungsbilanz in der Zeit 

spanne von !962 bis 1985. 

Die Weltmarktintegr:ation Griechenlands 111.IJ 
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Tabelle 10 .12 

Irdikataren des Aussenharrlelsvolumens (1970 "" 100) 

Quelle: The Greek •.• 1986, S. 342 f. 
Die rasche Entwicklung des Aussenhandelsvolumens veranschaulicht .auch Ta 

belle 10.12. 

1.029 1.103 

62 30,5 -74 -1,4 -328,4 -111;4 

910.6 903,7 

35 -146.3 
12,1 

-155,5 
74,2 

140,7 -5,7 

904,9 1.045,6 1.172.3 1.518,3 1.516,9 1.188,6 1.011,2 1.041,7 

110,3 +6,9 

179,7 
-39,0 

-107 70,3 
28,0 

94,7 
109,1 

123,4 
32,B 

-74,0 
68,3 

-191,2 
+198,1 

+12,4 -112,6 

32 -312 -40,1 ~57,2 14,8 

41,6 

156,0 
48,9 

470,B -97,0 -269,4 64,0 -225,4 -129,0 

-154,7 
+42,9 

+13,9 
-1,5 

384,5 

993,9 1.109,5 1.146,5 1.543,7 1.348.1 1.542.1 2.270,5 1.901,0 1.778,9 2.303,4 

143,5 

1.003,9 1.016.3 
13. 

+501,1 

+508.2 
-7,1 11. 

12. 

10. 

-13,2 
9. 

a 
3.149 2.477 

-367,B -1.175,2 -1.212,6 -1.075,3 -1.091,5 -1.267,0 -955,3 -1.881,4 -2.216,1 -2.421,0 -1.885,1 -1.875,9 -2.130 -3.288 

689,2 1.045,6 

7. 

1.203,B 1.625,1 1.675,5 1.960.4 2.237,0 2.620,4 3.363,9 4.296,4 4.593,4 4.275,8 4.041,B 3.510,0 

764,7 

2.963 3.221 

876,9 1.037,7 1.366,7 1.566,0 2.206.2 2.055,8 2.019,2 788,8 723,5 570,3 

6. 

5. 
2.265 2.068 

-1.605,9 2.195,4 2.399,0 2.725,1 3.023,B 3.497,3 4.421,6 5.663,1 6.159,4 6.482,0 6.097,6 5.529,2 

402,1 

5.2:28 5.289 

-1.571,6 -2.800,3 -2.888, 1 -3.035,7 -3.326,5 -3.887,4 -4.339.2 -6.177.B ~.809,5 ~.696,B -5.926,9 -5.385,9 -5.351 ~.251 
4. 

2.227.5 
5.556,0 

2.998,5 3.932,0 4.093,9 4.771,3 4.141,3 
7.337,7 10.109,8 10.903,4 11.468,1 10.068,2 

2.522,1 
6.409,8 

2.029,4 
5.085,6 

4.290 
10.541 

4.394 
9.745 

4.105,4 
9.491,3 

1.230,5 1.802,9 
4.030,B 4.691,0 

I. 835,4 
2. 2.407.0 
3. 

1983 1982 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1ses· 1984 1981 1980 1972 

Tabelle 10.11 (Fortsetzung) 
$UMMARY PRESENTATION OF THE BALANCE OF PAYMENTS OF GREECE 

(P11yments statistics In million U.S. dollars) 
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Die Verbesserung der griechischen Konkurrenznosition irn Weltmarkt ist mit 

einer Verarrl~ng der Aussenharrlelsstruktur des Larrles verb.mde_n. Tabelle 

10ti3 veranschaulicht die Entwicklung der griechischen Harrlelsstruktur auf 
de!:' Basis de!' SITC-Wa.rengruppen von 1961 his 1985. 

Bemerkenswert ist das Ahsinken des Anteils von Tabak, Getranken und Roh 

stoffen und d er- Anstieg des Anteils von In1ustrieer-zeugnissen (insb. Kate 

gorien 6 u. 8) sowie Brennstoffen _(Kat~gcir.;.e 3) an den Exporten. Bei den 

Imvorten fat der Anstieg des· Anteils des El:'dols (ca. 1/3 des Irnportwerts) 

und der Riickgang des Anteils der Maschinen- und Transportmittelimporte 

von P.edeutung. 

1961 mach~n· die Itrlustrieexporte (SITC-l<ategorien 5-9) 10,7 %, 1978 

Die griechischen_Exporte wachsen wertmassig (in US-Dollar) von 1963 bis 
1973 mit einer jahrlichen Rate von 17,4 %, von 1973 bis 1980 mit 20,0 % 
und von 1980 bis ll'.184 mit -0,9 % (vor allem wegen der grossen Verminderung 

der griechischen ExpOI'te .irn Jahre 1981). Als Resultat dieser hohen Zuwachs 

raten steigt der Anteil Griechenlarrls an den Weltexpcrten. Die griechischen 

Exparte machen 1953 0,168 %, 1960 0,172 ~. 1970.0,224 %, 1975 0,265 %, 
1980 0,261 %, 1981 0,219 %, 1982 o,232 %, 1983 0,246 % un:l 1984 o,260 % 
der Weltexporte aus. Der Anteil der griechischen ExpOI'te am Weltexport 

erhoht sich also von 1953 bis 1984 um 55 %. Die griechischen ExpOC'te he 

tragen 1980 0,418 %. 1981 0,351 %, 1982 0,371 %, 1983 0,39 ~ und 1984 
0,395 % der OECD-Expcrte (KEEM 1983A', 1983B', 1984, 1985A', 1985B'). 

Die Tabellen A40,und A41 im statistischen Anhang zeigen die geographische 

Umarientierung des griechischen Aussenhandels. Der EG-Anteil an den grie- 
:.·,t 

chischen Exporten be'tf;€!'.~j:,'+961 38,5 %, um bis 1976 auf 49,9 % zu' steigen • . \ : ·, . 
Dieser Prozentsatz·:~~indert sich bis zum Beitrittsjahr 1981 nur wenig 

(1979 49 ,1 %, 1980 .. 4? ;6 ~}·, im Beitri.ttsjahr selbst sinl<t er stark (1981 ' 

43 ,3 % ) , um ab~ bald -d anach wied er zu steigen (1982 52, 5 % ) • Im Untel' 

schied zu den Ex~orten vermindel't sich der F,G-Anteil an den griechischen 

Imparten von 49,4 % 1961 auf 39 ,4 '5 1976, urn erst nach dem Beitritt Gri~ 

chenlands zur EG erheblich wieder zu steigen (1981 50 % ) • 

Surnmarisch kann festgestellt werden, dass in der Peroiode der kapitalisti 

schen Entwicklung Griechenlands nach 1961 eine Intensivierung der Handels 

beziehungen mit der EG stattfindet. Die Folgen des Beitritts Griechenlands 
zur EG im jiihre 1981 werden wir weiter unten ausfiihrlicher untersuchen. 
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45,3 ~ s , 198~ sa.s '%,· 1985 5215 % d en eesamten .griechischen Exporte aus , 

Der entsprecherrle Prozentsatz bet den Importen betragt 1961 70,3 %, 1978 

65,4 %. 1984 54,6 % uni 1985 49,6 %. 
b) Die Auswirkungen der EG-Assoziierung urd des EG-Beitritts Griechenlanis 

auf den Aussenhaniel 
Die Assoziation Griechenlarxi mit der EG wird Anfang der 60er Jahre von allen 

linken Politikern bzw. Theoretikern als Resultat der "Abhangigkeit" Griechen 

lanis vom "EG-Imperialismus" interpretiert. Nach dieser Auffassung musste 

sich die Abschaffung bzw. Vermirderung der Zollsa!ze f\ir EG-Importe in 

einer "Entirrlustrialisierung" Griechenlards niederschlagen. Die gI'iechi- 

sche :Industrie wlirde nach diesE!r' Auffassung von der hochentwickelten euro- '·-- 
paischen Irrlustrie niederkonkurriert werden. Griechenland wiirde so auf 

einen "AgI'ar- und Rohstoffversorger11 der imperialistischen Lander redu 
ziE!r't (ausruhrlicher s. Milios 1983b). 

Die im Punkt (a) dieses Kapitels dargestellte Analyse der Entwicklung der 
Haroelsverflechtung Griechenlands von 1962 bis 1984 widE!r'legt die ''Vorher 

sagen" der AbhiingigkeitstheCl:'ie. Auf deti Gr-undlage der in den Kapiteln 

~ und 7'dieser Arbeit entwickelten Thesen ist die VE!r'besserung der Konkur 

renzposition Griechenlarrls auf dem Weltmarkt von 1960 bis 1984 vielmehr 

als Resultat sowohl der im internationalen Vergleich uberdurchschnittlichen 

Akkumulationsraten des griechischen ~pitals als auch der Schutzfunktioii 

der Wechselkurse fiir okonomisch schwach entwickelte Leimer verstan:len 

werden. 
Auf der Basis dieser Oberlegungen weI'den wir :im folgenden den spezifi 

schen Einfluss der EG-Assoziierung bzw. des EG-Beitritts Griechenlarrls 
auf die Entwicklung des griechischen Aussenhandels untersuchen. 

Die Intensiv'ierung der groiechischen Ha.rrlelsverflechtung mit den Larrlern 

der EG ist z.T .• ein Resultat der stuf'enweisen Verminderung der Zollsatze. · 

Nach dem Assoziationsvert:rag werden 1968 alle Zelle fUr griechische Im 

pcrte in die EG abgeschafft. Im Gegenzug hat Griechenlarrl bis zum 1.11.7~ 

die Zollsitze fiir eine grosse Anzahl von Impartwaren &us den EG-Lan:lern 
abzuschaffen, konnte aber bis zum 1.11.84 bestimmte Warenkategorien mit 

Zollen belegen. Der Assozia:tionsvert:rag erlaubt Griechenland also e.ine 

selektive Scbutzpolitik durchzufiihren. die die grl.echische Irxiustrie be 

gtinstigt. 

Als Resultat der konl<reten Vet'wirklichung des Assoziationsvertrages werden 

Mitte 1980 folgerrle Zollsatze fiir Irrlustriewarenimpcrte aus der EG fest- 
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gelegt: 

1. Zollsatze Yleiner als 5 %: Maschinen (3 %), Transportmaterial (2,2 %), 
Ve!."schiedene chemische Erzeugnisse (3,2 %), Arzneimittel (3,8 %), DUnge 

mittel (1,8 %), Eisenerze (1,1 %), Papiermasse (0 %) u.a. 

2. ·7ollsatze zwischen 5 % un:l 10 %: Spielzeuge und Schmuck (9,B %), Erd 

olerzeugnisse (9,2 %), Elektrische Maschinen (8,5 %), bestirnrnte Kategorien 

von chemischen Erzeugnissen (8, 5 % ) , nichtmetallische Erze (7, 9 % ) , Garne 

(6,2 %), Industriedungemittel (6,1 %), NE-Metalle (5,2 %) u.a. 

3. ~llsafze zwischen 10 % un:l 20 %: Sprengstoffe (19,8 %), Schonheitsmittel 
(18,6 %), Holzwaren {18,1 %), Papier (16,9 %), Farhstoffe {16,0 %), :1etall 

t·!aren (15,1 %), Leder und J:>elze (13,5 ~), 3ummh·aren (13,2 %), Waren aus 

Plastjk (11,9 %), Grauguss urd S~~wei~sstahl (10,9 %). 
4. 2'ollsatze hoher als 20 %: Schuhe (43,7 %), Reisewaren (33,6 %); Beklei 

dung (30,4 %), Mabel (29,1 %), verarbeitete ?elz- und LederwaI'en (28,3 %) 
und Textilwaren (22,9 %). (Chassid 1980' S.' 213 ff.}, 

Gleichzeitig werden die Exporte Gr:i.echenlan:ls durch wichtige Subventionen 

unterstiitzt, die vor allem aus Steuerentlastungen, 7Lnszuschussen und Ent 

lastungen von den Arbeitgeberbeitragen zur Sozialversicherung bestehen 

(Giannitsis 1985, S. 303-317). Die Subvention kann in manchen Fallen bis 

zu 18 % des F.O.B.-Exportwers erreichen (Giannitsis 1985, S. 314). 
Die selektive Schutzpolitik begiinstigt vor allem (s. z.B. 2'.ollsatze ho 
hE!r' als 20 %) diejenigen Industriebranchen, die, obwohl sie nicht zu den 

dynamischen Br>anchen der griechischen Industrie ~hlen (s , Tabellen A31, 

A32 und A33 J, sehr hohe Exportquoten aufweisen. Es harxlelt sich 
um die traditionellen Llranchen Schuhe und Bekleidung (Exportquote 1975 
38,8 %), Le1er und Pelze (El<portquote 1975 IJ3,7 %), Textil (Exportq_uote 

1975 14,1.J %). Der Binnenmarkt dieser Branchen wird durch hohe Zolle ge 

schutzt, ihre Exporte durch Subventionen geferdert. Die Importe aus 

Extra-EG-Lan:lern, vor allem aus den Schwellenlandern S\idostasiens und 

Lateinamerikas werden mit noch wesentlich hoheren Zollsatzen belegt. 

Die Assoziierung Griechenlanis mit der F.G bringt dartiber hinaus eine 

Praferenzbehandlung der griechischen Exporte in die EG im Vergleich zu 
den Extra-EG-Konkurrenztan:lern mit sich. 

Die Handelsliberalisierung zwischen Griec:henland und der EG bei gleich 

zeitiger Beibehaltung einer selektiven Sc:hutzpolitik fUr die traditionel 

len Branc:hen der griechisc.hen Industrie wirkt"sich damit insgesamt posi 

tiv auf die Exporte Griechenlands in den EG-Raum aus. 
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Quelle: Zeitung "To V:ima", 15. 5.85 
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Abbildung 10.24 

Griechische Importe aus der EG und den USA (Volumenindex 1970 100) 

~it dem Beitritt Griechenlands zur EG (1981) w5.rd allerdings die spezi 

fische Bevorzugung Griechenlands aufgehoben, Alle Massnahmen zum Schutz 

der traditionellen Branchen der griechischen Industrie werden allmahlich 

abgeschafft: Griechenland wird verpflichtet, innerhalb einer Obergangs 

periode von 5 Jahren alle tarifiiioen und nicht-tarifar.en Belastungen fiir 
die EG aufzuheben un:i die Priiferenzvertrage der EG mit Drittlan:iern anzu 

wen:len (Babanassis 1985, S. 200-210). Der Beitritt beglinstigt damit einer 

seits die Impwte G:roiechenlands aus der EG zu Lasten der Drittlandimporte 

(vergl. Abb. 10.24) uni benachteiligt anderet'seits die ExpoI'te det' tra 

ditionellen Industrie- und Agrarbranchen G:r>iechenlands. 

Der Wei""t der Agrarexporte und deI' Industrieexpar>te Griechenlands sinkt nach 

1981 und erreicht selbst 1985 noch nicht wieder das Niveau von 1980. Da 
gegen verdrei£acht sich von 1980 bis 1985 der Exportwert' der ErdolE!I'zeug 

nisse, und der Wet't des Gesamtexports Griechenlands steigt um 4,8 % 
(Tab. 10.14), 
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Die Verschlechterung der griechischen Han:lelsbilanz nach dem EG-B§itritt 
un:i auch die akute Krise der griechischen Bxporte im Jahre 1981 ist dennoch 
nicht in ersteII Linie auf den Abbau des selektiven Schutzes der traditionel 
len Iniustriel:ranchen Griechenlands Z\L,Uckzufuhren. Sie sind vielmehr das 
Resultat der VeI'schlechterung deI' preislichen Wettbewerbsfahigkeit Gr>iechen 
Lard a, die sich aus der Entwicklung der realen WechselkUI'se ·in den 80er 
Jahren ergibt . 
Ein Vergleich der Inflationsroaten Gr>iechenl.ands (gemessen am Verbraucher 
preisindex) sowie seiner wichtigs~en Weltmarktkonkurrenten mit der Ent 
wicklung der Wahrungsparitaten zwischen Griechenland uni diesen Llindern 
ergibt folgendes Bild: In der Per_iode der hohen HachstumsI'aten des grie 
chischen Exportvolumens (1975 - 1980 sowie 1983 - 1984) ubeI'steigt die 
jahrliche Abwertungsrate der Drachme im Verhaltniss zu den Hahrungen de!' 
wichtigsten KonkurI'enten Griechenlands die jarn:-liche Inflationsratendiffe 
renz zwischen Gr>iechenland und diesen Landern. Die Aufschwungsperioden 
der griechischen Exporte fallen also mit einer I'ealen Abwertung der Dracllme 
irn Verhaltnis-zu den rahrungen d"&' KonkurrenzJ.ander zusanunen. Im Gegen 
satz dazu wertet die Drachme 1981 - 1982 real auf (insb. 1981). 

Quelle: Epilogi, Januar 1987, s. 275 

Tabelle 10.14 
Griechische EKporte 197 B - 1985 (Millionen Dollar) 

1979 1979 1980 1981 1992 1983 1984 1995 

Exporte 2998 3932 4091!- 4771 4141 4105 4394 4293 ,6 

Nahrungsmittel und 
Getranke 724 926 927 905 802 929 872 918 ,3 
Tabak 186 166 195 229 223 183 155 103 ,7 
Rohstoffe un:l Halb- 
war en 141 178 126 129 111 138 135 149,9 
Mineralise he :&ze 147 200 280 291 236 205 217 214,1 
Irdolerzeugnisse 230 465 249 784 649 725 993 833,8 
Industl"ieerzeugnisse 1542 1958 2250 2374 2011 1906 2003 1919,2 
Sonstige 27 39 69 60 110 120 118 163,l 
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Ta~elle 10.15 veranschaulicht die Inflationsraten Griechenlands und sei 

ner "'ichtigsten Handelspartner 197·6 - 1985: der BRO (1.), Italiens (2.), 

der USA (3,), Frankreichs (4.), Grossbritaniens (5,), den Nie:ieI'landen (6,), 

Belgiens (10. Exportmarkt Griechenlands, 1985). F'Ur diese Lander wird die 

Inflationsraten:iifferenz (Ir) zu Griechenland ausgewiesen: Ir~ IGR - Ii. 

Tabelle 10 .16 stellt die jahrliche nominale Abwertung der Drachme im Ver 

haltnis zu den Wahrunren der 7 obengenannten Lander und zurn ECU dar. Die 
sieben Lander konzentrieren 19811 61, 5 % (BRD 19,6 % , Italien 13 ,5 %, USA 

B,3 %, Frankreich 8,6 %, Grossbritanien 6,3 %, Niederlande 3,4 %, Belgien 

1,8 %) und 1995 60,ll % (BRD 20,l %, Italien 11,3 %, USA 8,1 %, Frankreich 

8,0 %, Grossb!'itanien 6,9 %_, Niederlan:ie 4,1 %, Belgien 1,9 %) der grie 

chiSchen Exporte auf sich. Negative Werte bezeichnen eine relative Aufwet" 
tung d er Drachrne. 

Hie d er V ergleich beider Tabellen zeigt, ist die Abwertungsquote d er> Drach 

me im Jahre 1975 gegemiber allen Lander>n grosser als die Inflationsraten 

differenz. Auch 1978 und 1980 wertet die Drachrne im Durchschnitt gegenuber 

ihren wichtigsten Konkurrenten real ab. 

Im Gegensatz d azu findet 1981 und 1982 eine sehr starke reale Aufwertung 

der Drachrne im Verhaltnis zµ allen ellI'or.aischen ~·lahrungen statt, Auf diese 

Entwicklung der Wechselkurse ist m.E. nach dem EG-Beitritt Griechenlands 

die negative Entwicklung der griechischen Handelshilanz (1981-82) im we 

sentlichen zuruckzu:fiihren (vergl. auch die in Kapitel 6 entwickelten The 
sen). 

Die positive Entwicklung der Wechselkurse Griechenlands irn Jahre 1983 

fuhr--+- m einer gegenliiufigen Entwicklung, die aber in den Jahren 1984 und 

1985 >lieder korrigiert wird. 

Der EG-Beitritt GI'iechenlarrls beendet damf t die Phase der auf einer perma 

nenten realen Abwertung der Drachme gegerniber den europaischen Konkur'renten 
bliihen:len Exporterfolge GI'iechenlands. Das Handelsbilanzdefizit Griechen 

lan:ls mit den EG-Llindern steigt deshalb in den Jahren von 1981 Dis 1982 

und 1985 wieder rasch an. 

Das Defizit mit den EG-LandeI'n bildet 1979 411, 5 % , 1980 37 ,B %1 1981 

116 ,2 %, 1982 53 ,2 %, 1983 52,l %1 1984 49,4 % und 1985 5013 % des g esazrten 

gnLecb.Lechen Handelsdefizits ("To Vima" 1.2.871 S, 117), dieser AnteH 

steigt aber von 1980 bis 1985 irn 12,S Punkte. 

Die Verschlechterung der griechischen Handelsbilanz in Folge des Beitritts 

wird aber durch die Finanziibertragungen der EG (z.B. aus den Fords zur 
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10.4.2 Die Kapitalverflechtung Griechenlands 
a) Die Entwicklung der Direktinvestitionen in Griechenlan:l und ihre regio 
nale urd sektorale Verteilung 
Die Phase der raschen kapitalistischen Entwicklung Griechenlands von 1962 bis 
1973 ist mit dem Imp.ort von auslan:lischern Kapital, insbesondere in der 
Form von Direktinvestitionen verbun:len. 
Der jahrliche Nettokapitalimport betragt im Durchschnitt der Jahre 1954 his 
1961 3,1 Mill. US-Dollar (Roumeliotis 1978, s. 107). Nach 1962 findet eine 
rasche Zunatme der auslandischen Direktinvestitionen statt: 1952 8,02 Mill. 
US-Dollar, 1963 27 ,3 Mill. US-Dollar, 1965 58 ,2 Mill. US'-Dollar, 1967 
18,2 Mill. US-Dollar, 1970 18,3 Mill. US-Dollar, 1973 73,5 Mill. US-Dollar, 
1975 81,8 Mill. US-Dollar (Roumeliotis 1978, S. 107). 
In der Zeitspanne von 1963 bis 1970 fliessen 335,7 Mill. US-Dollar als 
Direktinvestitionen nach.Griechenland und in der Zeitspanne von 1971 his 
1978 304,4 Mill. US-Dollar. Davon werden von 1963 bis 1970 71,9 Mill. 
US-Dollar reexp.ortiert (Nettoirnpart 232,5 Mill. US-Dollar). Von 1971 
bis 1978 werden 211,1 Mill. US-Dollar re~xportiert (Nettoimport 93,3 Mill. 
US-Dollar). 
70,8 % der Direktinvestitionen von 1963 bis 1970 und 59,1 % der Direkt 
investitionen von 1971 bis 1978 sind US-amerikanischer Herkunft. Die ent 
sprechenden Prozentsatze fiir die 9 EG-Llinder lauten: 18 % (1963-1970) 
und 31,9 't (1971-1978). 
Von den ge~mten Direktinvestitionen der Periode 1953-1975 fliessen 8011 % 
in die verarbeitende Industrie, 215 % in den Eergbau~ 2,6 % in das Tou 
rismusgewerbe und 9,8 % in die Luftfahrtindusn'ie (Sifaki, 1985, S. 79). 
Der Anteil der verarbeitenden Industrie an d en Direktinvestitionen in 
Griechenland ist auch irn internationalen Verp;leic_h sehr- gross. Um einen 
Vergleich zu haben, seien die entsprechenden Daten fiir einige Staaten 
des Mittelmeerraumes und des Nahen Ostens des Jahres 1967 genannt: ~.alta 
29,0 %, Tiirkei 3512 %, Zypern B,.5 %, Syrien 0,6 %, Irak 0, 9 %1 Jorda- 

Finanzieru~ des "Integrierten Mittelmeerprogramms") kompensiert. 
Im Rahmen dieser EG-Finanz~ansfers erhalt Griechenlan:l 1981 148 ,1 Mill. 
US-Dollar, 1982 550 Mill. US-Dollar, 1983 834,2 Mill. US-Dollar, 1984 
714, 9 Mill. US-Dollar, 198 5 869 Mill. US-DoJ;lar (The Greek ... 1986_, 
s. 349) und 1986 1.393 Mrd. us-nerue (Zeitung "Eleftherotypia" 18,2.87 
s. 47). 
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nien 4,2 %, Libanon 22,2 %, Israel 50,0 %, Kgypten 3,4 ~. Tunesien 
38,4 %, Marokko 30,1 % (Chassid 1980, S. 314). 
In Tabelle 10.17 ist die bt'anchenspezifische Verteilung der Direktinve 
stitionen nach den HerkunftsI.andern fiir den Zeitraum von 1953 bis 1975 
dargestellt. 
Es ist zu beachten, dass der grosste Teil der Direktinvestitionen in der 
verarbeitenden Industrie, namlich 76, 26 %, auf nur vier Industriebranchen 
entfallt: Erdolerzeugnisse (26,7 %), chemische und pharmazeutische Et-zeug 
nisse (16,16 %), Grundmetalle (24,7 %) und Schiffbau (B,7~ %). Rechnet 
man noch die l'.rtanchen Elektrische Maschinen hinzu, dann konzentrieren 5 
Iranchen 81,16 % der Direktinvestitionen in der verarbeitenden Industrie 
von 1953 bis 1975 auf sich. 
Bei den'Angaben in Tahelle 10.17 !st zu beachten, dass die Daten auf der 
Basis der nNationalitat" der Devisenimporte fiir Investitionen in Griechen 
land ermittelt worden sind. Auf diese ~eise erscheinen die Investitionen 
griechischer Reeder (in US-amerikanischer, panamesischer oder l::lritischer 
Wihrung) als Direktinvestitionen. Der grosste Teil der Direktinvestitionen 
in den Bt>anchen Erdolerzeugnisse, Schiffbau und Tourismusgewerbe wird 
aber von griechischen Reedern und nicht von auslandischen J(apitalinvestoren 
getatigt. Da aber Direktinvestitionen Steuervergiinstigungen erhalten, 
investieren viele griechische Reeder in auslandischer Wahrung in Groiechen 
land, um die Anlage so als Auslandsinvestition erscheinen zu lassen. Nach 
Angaben von Giannitsis (1978) entfallen 1970 21,8 % des- Werts der Direkt 
investi tionen auf dieses "kosmopc H tische" griechische l<apital. 
Durch die Verstaatliclru.ngspolitik nach 1974 ist die Bedeutung des Auslands 
kapitals in der griechischen Wi.rtschaft in den 70er und 8 Oer Jalll'en 
rucklaufig. 
1972 haben auslandische InvestCII'en die l<ontrolle iiber die Melrheit der 
Akti~a in den Iranchen Et-dolerzeugnisse (95;5 \), Fliissiggas (89,4 %), 
Transportausriistungen (84 ,3 \), "verschiedene Industrien" (84, 3 \) und 
Grundmetalle (56,9 \). 1972 verfugen sie in vier weiteren Branchen uber 
eine bedeutende Minderkeitsbeteiligung (Elektrische Maschinen 41,7 \, 
Chemie 45,l i, Gurmni und Plastik 40,0 %, Holz und Kerk 3714 \).Ins 
gesamt·kontrollieren 1972 ausl.B:ndische InvestOl"en 29,8 % der Aktiva 
der gesamten griechischen Industrie (Sifaki 1985, S. 87). 
Durch die stattgefundenen Verstaatlichungen von mehreren bedeutenden 
Industrieeinheiten, di"e bis dahin unter auslan:lischer Kontrolle standen, 
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nen. 
In Tabelle 10.18 ist die sektorale Verteilung der "Elastizit~ft der Pro- 

falls eine untergeordnete Rolle. 
Um nun die Direktinvestitionen in Griechenland im Rahmen des in Kapitel 6 
entwickelten Modifikationstheorems zu analysieren, miissen wir zunachst 
einige empirische Daten iiber die lX'anchenspezifische Verteilung der Ar 
beits- und Kapitalproduktivitat sowie der Importabhangigkeit kennenler- 

(zwei von vier grossen Er'dolraffinerien, drei von fiinf grossen Schiffs 
werften) vermin:l.ert sich nach 1974 das relative Gew:icht auslarrlischen 
Kapitals in der griechischen Industrie erheblich. 1969 kontrollier-t das 
Auslandskapital 31,1 % des Anlageverrnegens der 100 grossten Industrie 
.einheiten Griechenlan:l.s. Dieser Anteil vermindert s Ich bis 1979 auf 
16,8 % (Giannitsis 1985, S, 278). 
b) Die Ursachen der Dir~ktinvestitionen in Griechenlani 
Im folgenden soll die Struktur der Direktinvestitionen in Griechenland auf 
der Basis der Im Kapitel 6 dargestellten Theorie des Kapitalexports ·inter 
pretieI't werden. 
In Abgrenzurg vom spezifischen Char-akt er der Direktinvestitionen in unter 
entwickelten Llindern ist zunachst festzustellen, dass es sich bei den 
Auslandsinvestitionen in Griechenland weder um Investitionen im Rahmen 
einer Importsuhstitutionspolitik noch um nennenswerte Auslagerungsinve 
stitionen handelt. 
Der' auslandische Kapitalstrom nach Griechenland setzt in grosserem Um 
fang erst in den 60er Jahren ein, in einer·zeit also, in der durch das 
Assoziierungsabkomrnen mit der EG die gt'iechische Schutzzollpolitik erheb 
lich reduziert wird, Dariiber hinaus konzentrieren sich die Direktinve 
stitionen gerade auf jene Ik'anchen, die unterdurchschnittlich <lurch Im 

portbeschrankungsmassnahmen geschiitzt sind. Als Direk-tinvestitionen im 
Zuge einer Importsuhstitutionspolitik Griechenlands konnen die Auslands 
investitionen deshalb nicht betrachtet werden. 
Die Direktinvestitionen in Griechenland fliessen vor allem in die kapi 
talintensiven Branchen Chemie, Petrolchemie, Grundmetalle und Schiffbau. 
Die arbeitsintensiven Branchen Textil und Bekleidung sowie Leder und 
Pelze sind nur in geringem ~asse an den Direktinvestitionen beteiligt. 
Die Lohnkosten, die die arbeitsintensiven Branchen der hoher entwickel 
ten Lander z.T, zu Auslagerungsinvestitionen in die Niedriglohnllinder 
motivieren , spielen damit bei den Kapitalanlagen in Griechenlan:l. eben- 

' 
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Quelle: Koutsownaris 1978, s. 119 
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Nach Angaben von Chassid (1980, S. 112-140) weisen zwei der hinsichtlich 

der Kapitalprcxiuktivitat ruhrenden griechischen Industriebranchen im Zeit 

raum von 1960 bis 1975 auch eine im intE!I'nationalen Vergleich uberdurch 

schnittliche Arbeitsproduktivitat auf: Wahrend 1973 die Produktivitat der 

Arbeit (als Neuwert pro Beschaftigten) der gesamten griechischen Industrie 

47 ,4 % der Prcxiuktivitat der danischen, 58,6 % der britischen, 52 ,3 % der 

belgischen und 71,B % der :irischen Industrie ausmacht , liegt die griechi 

sche Arbeitsproduktivitat in den Zweigen Chemie und Grundmetalle kempa 

rativ viel hoher: Iin Chemiesektor-betragt die griechische I'roduktivitat 

der Arbeit 101,1 % des danischen, 98 ,0 % des britischen um 121,8 % des 

ir{schen Wertes. In der Grurdmetalliniustrie macht die griechische Arbeit.s 

produktivitat 240,2 % des danischen und 286,0 % des britischen Wertes aus. 

Ein entsprechender internationaler Vorsprung !asst sich :i'.n den Br-anchan 

Petrolchemie, Schiffbau und Elektrische Maschinen nicht feststellen. 

Tabelle 10.19 veranschaulicht die Importquoten der verschie:ienen griechi 

schen In:lustriebranchen und deren Anteile am Gesamtimpc"!'t. Von den uber 

durchschnittlich produktiven gr-Lech i schen Industriebranchen weisen danach 

die Branchen Maschinenbau, Chemie. Elektrische Maschinen und Grundmetalle 

auch eine uberdurchschnittliche Importquote auf. 

Eine hohe Importquote verzeichnet auch die Branche Transparteinrichtungen 

(Schiffbau), dagegen liegt die Branche ::t>dolerzeugnisse (Petrolchemie) im 

Mittelfeld. 
Vergleicht man diese Oaten mi.t der branchenspezifischen Verteilung der Di 

rektinvestitionen in Griechenlani, dann fallt auf: 

1) Von den fiinf Branchen, :lie den Hauptteil der D:irektinvestitionen auf 
sich VeI'einigen, zahlen drei, namlich die Chemische + phar~azeutische In 

dustrie, die Branche Grundmetalle und die Branche Elektrische Maschinen, 

sowohl zu den produktivsten als auch zu den impartabbangigsten Branchen 

Griechenlands. Die Branchen Petrolchemie un:l. Schiffbau weisen nur eines 

dieser beiden Merkmale auf, liegen aber mit dem zweiten Merkmal immerhin 

dukts in bezug a~f das f ixe l<apital (ti.Y/1/I/K) von 1958 his 1973 dat'gestell 
Danach weisen die Branchen Chemie, Pharmazie, Petrolchemie, Grundmetalle, 

Nicht Metallische Erze, Metallprodukte, Maschinen und Elektrische Maschi 
nen im Zeitraum von 1958 bis 1973 die hochsten Elastizitatswerte auf, die 

ein In:lex rur die marginale l<apitalprcxiuktivitat sin:l.. Die Branche Trans 
porteinrichtungen ( Schiffbau ~) nimmt in d ieser Rangord nung eine mi ttlere 

Position ein. 
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noch in der Mitte der Rangverteilung. 

2) Branchen mit unterdurchschnittlichero Produktivitat und/oder unterdmo.ch 

schnittlicher Importquote weisen fiir das Auslandskapital elne urrterdur ch 

schnittliche Attraktivitat auf. Mit Hilfe. des Moiifikationstheorems I.asst 

sich diese Struktur der D:il."ektinvestitionen wie folgt erl().aren: 

Quelle: l<avkalas 1984, S. 112 
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Tabelle 10.19 
Importquote und Antell der- Importe nach Industriebranchen (1970) 
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Die uberdurchschnittlich produktiven Industriebranchen G:riechenlands ver 

zeichnen trotz niedriger Zollsatze seit Eeginn der 60er Jahre durch die 

Wechselkursstruktur einen uberdurchschnittlichen Schutz in der F't'eiskon 

kurrenz gegeniiber dem Ausland, Dieser wird im Verlaufe der 60er Jahre durch 

die im internationalen Vergleich sehr n.i edr-Lge Inflationsrate und die 

uberdurchschnittliche Entwicklung de.r Arbeits- und J:(apitalproduktivitat 

Griechenlands bei nahezu stabilen Wechselkursen e.rheblich ve.rstarkt. 

In denjenigen Iranchen, .die zug Ledc h eine hohe Importquote aufweisen, ist 

das Ausland skapital des~lb zur Wahrung seiner Machtposition um :alr Wie 
derherstellung der Prof.i.tabilitat seines Auslamsumsatzes zu D:irektinvesti 

tionen in Griechenlam gezwuneen. 

Umgekehrt ist in d errjen Igen Bra_nchen Griechenlands, die entweier eine unter 
durchschnittliche Rentabilitat aufweisen oder in geringem Masse importah 
hang:i;g sind, keine Notwendigkeit fiir Auslandsinvestitionen in nennenswe!'tBll 

U:nfange gegeben. Bei gegebenen Wechselkursen ist das Auslandskapital in 

einer preislichen Wettbewerbstatigkeit gegerniber den urlter.iurchschnittlich 

produktiven griechischen Branchen nicht beeinfrachtigt oder- der Markt reicht 

trotz nachteiliger Wettbewerbsposition fiir ein Aus_landsengagment nicht aus. 

Konnen auf diese Weise die hohen auslandischen Kapitaiinvestitionen in den 

Branchen Chemie und Pharmazie, Elektrische Maschinen um G:rundmetalle sehr 

gut erklart werden, ist hei den beiden weit:eren :fi.ihrerden l<apitalimporthran 

chen, der Petrolchenie und dern Schiffbau, die nur eines der beiden Kriterien 

- uberdurchschnittliche F't'oduktivitat uni uberdurchschnittliche Importquote 

- er:fi.illen, zu ber\icksichtigen, dass es sich bei den Auslandsinvestitdtionen 

in diesen Sektoren zu einan betrachtlichen Tei! um Investit:ionen der "kosmo 

politischen" Fraktion des griechischen l<apitals handelt. Die Ec>klarungskraft 

unseres theoretischen Mod.ells wird also duech die D:irektinvestiti.onen in 

diesen beiden Branchen nicht beeintrachtigt. 
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TABELLENANHANG 



Q..lelle: Bahanassis 1976, S. 43 

195i 1960 

3 o, 0 24,4 
19,0 26,0 

(11,7) (13,9) 

51,0 49.,6 

34,3 

18,6 
(-) 

47 ,1 

Larrl wirt schaft 

!ndustrie 

(davon v eraI'bei tende Industr ie) 

Dienste 

1938 

Tabelle A2 

Anteil der Sektoren am BSP 

(%, berechnet in konst. Pr>eisen von 1958) 

Q.Jelle: Mallios 1979, S. 68 

4,9 

5,2 
1Z7 
129 

·7,9 
819 

146 

153 

7,0 
0,7 

140 

104 

1951-55 

1956-60 

Jahr Ar.rarsektor Mittl. jahrl.. Irrlustl'ie M. j, W. Sonstiges M. j. W. 
Wachstumsra te 

Tabelle Al 

WachstumSI'aten des BSP nach Sektoren (1951-1960) 

1950 - 100 (bzw. 1956 - 100), konstante Preise von 1958 
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Quelle: Kindis 1981, s. 13 

3. Branchen 33.- 38 (Nicht metallische Ez:>ze1 Gru:rrlmetalle, Metallverbarbei 

tung, Maschinenhau, Eletrische Maschinen, TI-ansportausrustung) 

1. Br>anchen 20 - 26 (Ualu-ungsmittel, Getranl<e, 'I'abak , Textil, Schuhe und Be 

kleidung, Holz und Kark, Mobel), 29 (Leder), 39 (Sonstige Industrien) 

2. Branchen 27 (Papier), 28 (Druck), 30 - 32 (Gummi und Plastik,"Chemische 

Irdustrie, Petrolchemie) 

1. Verbrauchergilter'branchen 72,4 68,3 60,2 
2. Zwischenguterbranchen 7 ,7 8,9 12,B 
3. Kapitalguter'branchen 19,9 22,8 27 ,o 
4. Verhiiltnis 1/2 + 3 2,6 2,2 1,5 

1950 1955 1960 

Tabelle M 
Anteil der Iniustri.ebranchen an der Bruttoproduktion der Industrie, in % 

·'.'u elle: Batanassis 118 6, S. 103 

100 1(10 lQO Gesem't 

!'\3, 8 

19,0 

27. 2 

57 
15 

27 

53 

16 
31 

Primarer Sektor 

Sekundarer Sektor 

Tertiarer Sektor 

1%1 1951 1928 

Tabelle A3 
Sektorale Verteilung d er wirtschaftlich · aktiven Bevolkerun11: 
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Quelle: Eabanassis 1986, S. 247 

71 76 79 80 93 

Jahr' 1960 1951 1962 1963 1964 

99 87 89 55 121 76 54 112 160 179 

Jahr 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Tabelle A7 
Anzahl der Arbeitslosen in Gr>iechenland (1949 - 1964) (in Tausend) 

Quelle: Babanassis 1986, S. 245 

Jahr 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
100 93,0 92,6 92,2 89~7 99,2 102,l 

Tabelle A6 
Die Entwicklung des Beschiiftigungsniveaus in der griechischen Wirtschaft 

1958 - 1964 (1958 - 100) 

Q.ielle: Babanassis 1976, S. 27 

1951 - 1961 1961 - 1971 

Produktfon 220,8 179,1 

Bescbaftigung 111,s 110,5 

Produktivitat 198 ,o 252,6 

Jahr'liche Zumchsrate der Pro- 

duktivitat 7,1 9,7 

Beitrag der Produktivitat zum An- 
stieg der Produktion 85, 5 89,9 

Beitt-ag der Beschaftigung zum An- 
stieg der Produktion 14,S 10,2 

.Tabelle AS 

Die Entwicklung der Produktion, der Beschaftigung und der Produktivitat in 

der griechischen Industrie 1951 - 1971 (in%) 
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Jahr Prod. Vol. iahrl. Wachstums- Prod. Vol. ;a.nr1. Wachst:ums- 

rate, % rate, % 

1948 738 21 

1951-54 1726 1~,8 258 25 

1955-58 3033 18,9 580 32,9 

1959-62 5995 I 24,4 126!l 28 ,o 

Q.ielle: Mallios 1979, s. 76 und 78 

Gruoometalle Chemie 

Tabelle Alo 
Entwicklung der Grundmetall- und Chemischen Industrie (1948-1952) 

(in Mill. Drachmen und konstanten Preisen von 1958) 

Qu elle: Mallios 197 9, S • 73 

1948 4762 

1951 7772 1951-54 7 ,7 % 
1954 9770 

1955 10711 1955-58 8,9 % 
1958 13738 

1959 14025 1959-62 6,2 % 
1962 17419 

Mittlere jahrliche WachStumsriat:e Produktionsvolumen Jahr 

Tabelle A9 
Entwicklung des Produkts der verarbeiteIJien !ndustrie (1948-1962) 

(in Mill. Drachmen, Preise von 1959) 
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1984", s. 27 Quelle :· "The Greek 

Quelle: Mallios 1979, s. 71 

Tabelle A12 

Entwicklung des pro-Kopf-BIP in den EG-Ll'.niern (1961-1982) 

GROSS DOMESTIC PROOUCT, PER CAPITA 
(Constant U.S. Dollars al the exchange rates and prlce levels of 1975) 

·Ero~ lt.avla rcppavla raAAfa "lpAavera "haAla "OAAavera BtAy10 Aou~tp8. • Hv. BaalAc10 EMAI EOK 
Veer DK D F lRL l NL B L UK GR EEC 

1961 4.918 4.484 3.703 1.840 2.095 3.795 3.670 4.647 3.079 1.033 3.406 
1962 5.058 4.627 3.880 1.694 2.211 3.890 3.847 4.644 3.082 1.043 3.521 
1963 5.296 4.719 4.018 1.764 2.319 4.183 3.986 4.639 3.187 1.144 3.556 
1964 5.743 5.009 4.236 1.828 2.365 4.469 4.286 4.926 3.366 1.234 3.754 
1965 5.958 S.229 4.397 1.857 2.425 4.640 4.403 USO 3.422 1.344 3.883 
1968 8.070 5.317 4.588 1.870 2.553 4.705 4.504 5.002 3.469 1.415 3.990 
1967 8.238 5.300 4.768 1.958 2.719 4.898 4.653 5.069 3.546 1.476 4.092 
1968 6.439 5.593 4.933 2.105 2.879 5.158 4.829 5.267 3.679 1.569 4.282 
1969 6.822 5.954 5.236 2.222 3.036 5.426 S.153 5.705 3.713 1.718 4.506 
1970 6.926 8.200 5.486 2.281 3.176 5.718 5.467 5.798 3.784 1.851 4.693 
1971 7.047 6.324 5.729 2.337 3.207 5.693 5.574 6.013 3.868 1.974 4.616 
1972 7.388 6.547 6.014 2.448 3.287 6.032 5.847 6.293. 3.940 2.135 4.981 
1973 7.625 6.811 6.286 2.523 3.505 6.324 6.189 6.894 ·4.229 2.282 5.248 
1974 7.535 6.839 6.447 2.588' 3.615 8.497 6.446 7.064 4.188 2.190 5.313 
1975 7.438 6.748 6.429 2.596 3.464 6.377 6.304 6.561 4.154 2.301 5.237 
1976 7.904 7.153 6.737 2.610 3.650 6.659 8.842 6.650 4.309 2.415 5.499 
1977 8.063 7.388 6.919 2.750 3.718 6.m 6.676 6.692 4.365 2.460 5.626 
1978 6.179 7.824 7.154 2.873 3.790 6.900 6.881 6.976 4.519 2.591 5.793 
1979 8.459 7.938 7.362 2.923 3.965 7.016 7.045. 7.233 4.607 2.654 5.980 
1980 8.408 8.058 7.409 3.003 4.111 7.020 7.265 7.333 4,482 2.671 6.030 
1961 6.353 S.036 7.396 3.014 4.110 6.915 7.179 7.181 4.424 2.636 6.000 
1982 8.657 7.958 7.477 3.016 4.086 6.776 1.257 7.083 4.527 2.619 8.014 

11,9 % 

12,B % 1955-58 

8,9 % 1?51-511 

mittl. jahrl. Wachstumsrat~ Jahr Prcxiuktionswert 

1948 343 

1951 464 

1954 626 

1955 740 

1958 1012 

1959 1194 

1962 1596 

Tabelle All 

Produktion von elektrischer Enet"gie (1948-1962) 

(Mill. Drachmen, in konstanten Preis en von 19 58) 
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198411, s. 31 ('.uelle: 11T~e GI'eek 

11,3 
14.2 
15,3 
-1,4 

4,3 
10,5 

1,5 
7,5 
6,0 
0,9 
8,9 

--0,6 
-4,2 

0,1 

1,7 
5,7 

10.1 
4,8 
5,7 
4,8 
6,B 
3,8 
3,6 
1,1 
7,0 
9,0 
4,9 
5,1 
2,3 
4.3 
7,4 
0,6 

-U 
7,4 
2,4 
2,5 
4,9 

--0,9 
2,4 

-2,2 
-1,6 

2,0 

10,1 
10,6 
8,8 

15.7 
4,7 
7,7 

11,8 
10,4 

-1,3 
5,2 
6,6 
0,0 
1,1 
4.0 
7,9 
3,3 
1,4 
0,2 
6,4 
3,5 
0,6 
2,6 
0.1 
2,2 
8,2 

-2,6 
-4,8 

2,8 
4,7 
3,7 
3,8 

-6,S 
1,0 

-4,0 
0,7 
2.1, 

-4,3 
4,5 
9,0 
2.9 

-4,2 
1,0 
9,2 
0,8 

-3,2 
--0,6 

6,0 
12,8 
0.5 
2,4 

-1,3 
4,2 

12,0 
3,5 

-21,9 
3,8 
0,5 
3,2 
3,4 

-3.3 
0,0 

~.6 
-3.7 
-5.1 

-4,7 
4,6 
6,8 
6,2 
5,7 
7,4 
6,5 
2.5 
2,0 
1,8 
5,5 
9,7 
3,1 
5,0 
1,7 
7,5 
6,2 
4,D 

-9,8 
8,1 
0,4 
2,4 
4,3 

-1,0 
2,3 

-2,9 
--0.2 
1,8 

2.2 
8,7 

10,0 
3,6 
3,5 
5,1 
9,7 
4,4 
4.2 
2.7 
9,2 

10.8 
6,7 
8,2 
6,0 
4,7 
7.2 
5,0 

-4,8 
7,7 
o.s 
0,8 
3,1 

--0,1 
2,9 

-1,7 
~.4 

2,0 

3,6 
10.6 
6,7 
9,5 
7,8 
7,8 
1,3 
3,6' 

12,0 
8,9 
6,7 
3,0 
6.4 
8,7 

--0,5 
4,9 
9,7 
3,9 

-e.a 
1t,6 
0,0 
2,1 
6,7 
5,0 
3,3 

-2,2 
2,6 

-3,2 

3,0 
8,8 
6,9 
8.5 
7,2 
5,9 
7,6 
4,2 
3,2 
7,9 

10.5 
7,2 
4,4 
8,8 
3,7 
4,2 
9,9 
2,9 

~.1 
8,7 
8,0 
7,7 
6,9 

-1,8 
4,3 
1,4 
b,4 
3,0 

4,0 
1,1 
8,9 
5.5 
5,1 
6,0 
6,2 
1,6 
5,9 
2.4 
3,S 

10,9 
5,6 
5,2 
6,4 
5,5 
6,7 
2,5 

-7,2 
8,6 
1,9 
2,3 
4,0 

--0,5 
2,9 

-2,3 
-1,0 
--0,8 

2,6 
7,1 

11,7 
6,1 
8,4 
3,5 
7,8 
5,3 
1,2 

-2,6 
9,4 

12,9 
6,2 
5,7 
1,5 
4,1 
7,1 

-1,1 
~.2 

7,4 
2,8 
2,0 
5,5 

--0,8 
2,2 

-1,4 
-2,8 

0,5 

1961-70 8,2 
1971 2,4 
1972 4.4 
1973 3.4 
1974 -1,1 
1975 -5,7 
1976 9,3 
19n o.8 
1978 2,3 
1979 3,6 
1980 0,2 
1971-110 1,9 
1961 0,3 
1982 2,4 
1963• 3,0 

3,0 
11,5 
8,7 
5,J 
8,9 
1,3 

11,7 
6,6 
2.9 
3,9 
7,4 

12,4 
2,5 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Aou~cµ6. 'Hv. BoolAE10 EllAAl 
L UK GR 

BUy10 
B 

OUav&la 
NL 

'lraAra 
I 

'lpAavela 
IRL 

raAAla 
F 

EOK 
EEC 

"Ero~ llavla 
YBllr DK 

2,2 
4,7 
3,8 
5.2 
4,3 
4,3 
5,8 
4,1 
3,7 
3,4 
5,2 

5,6 
4,8 
4,6 
3,4 

4,1 
5,9 
1,7 

-1,2 
5,0 
2.4 
3,2 
3,3 
1,3 
2,9 

--0.4 
0,4 
0,5 

3,4 
3,7 
7,6 

11,1 
1,5 

10,1 
8,3 
9,4 
6,1 
?.5 
6.7 
9,9 
8,0 
7,6 
7,1 
6,9 
7.:J· 

-3,6 
6,0 
6,4 
3,4 
6,7 
3.7 
1,6 
4,7 

,-0,7 
-o.o 
--0,2 

INDUSTRIAL PRODUCTION, VOLUME GROWTH (annual percentage changes) 

rep pa via 
D 

0.4 
3,8 
5,0 
3,3 
1,0 
3.9. 
5,2 
2,3 
2.0 
2,6 
4,1 
1:5 
2.2 
2,8 
2,7 
2,2 
7,5 

-1,0 
--0.7 

3,6 
1,3 
3,7 
1,6 

-2,0 
1,9 

-2,0 
1,5 
2.7 

3,8 
5,6 
4,4 
1.4 
2,6 
7,5 
1,7 
1,7 
1,6 
4,2 
8.9 
2.2 
3,6 
4,3 
6,2 

10,8 

3,6 
~.1 

1,9 
0,6 
4,5 
4,0 
1.7 
3,1 

-1,8 
-1,1 
-2,4 

--0,7 
2,3 
5,8 
5.0 
5.2 
4,3 
6,9 
3,6 
3,2 
3.9 
4,2 
5,9 
6,2 
4,8 
3,9 
·5,3 
6,2 
4,4 

-1,9 
5,7 
0,7 
3,0 
2,4 
3.0 
3,2 

-1,8 
1.0 

--0,9 

-1,0 
3,9 
9,9 
2.9 
4.3 
3,3 
8,6 
5,3 
2,7 
5,3 
6,4 
6,4 
6,7 
5,2 
4,3 
3,4 
5.7 
3,5 

-1.0 
5,3 
2,4 
2.7 
2,1 
0,9 
2,9 

-1,2 
-1.6 

0.3 

1984"' s. 30 

4,9 
6,1 
6,7 
8,2 
6,2 
5,6 
2,8 
3,3 
6,0 
7,2 
6,5 

6,1 
5,3 
5,7 
1,6 
3,2 
7,0 
4,1 

-3,6 
5,9 
1,9 
2,7 
4,9 
3,9 
3,1 

--0.2 
--0,3 
--0,6 

-2,1 

•.6 
5,8 
5,0 
3,2 
4,8 
3,8 
1,9 
0,9 
5,8 
9.2 
5,9 
2,7 
4,2 
3,5 
6,5 
4,7 
4,3 
2,0 
1,9 
6,8 
5,9 
2,5 

2,8 
4,1 
1,1 
1,2 
0,5 

Tabelle Al4 

CU elle: "The Gr eek 

3,0 
2,6 
7,2 
5,5 
6,7 
5,3 
6,5 
4,8 
5.2 
4,7 
4,3 

'7,0 
5,7 
5,6 
5,4 

5,9 
5,4 
3,2 
0.2 
4,9 
3,1 
3,3 
:i,2 
1,3 
3,6 
0,2 
1,8 

--0,3 

3,4 
6.6 

10.5 
5,2 
4.5 
3,2 
6,7 
5,5 
2,7 
0,0 
5,7 
7,4 
5.2 
4,6 
3,3 
4,2 
4,5 
0,7 

-1,6 
5,4 
3.1 
3,1 
4,1 
1.9 
2,8 
0.2 

-1,0 
0,7 

2,6 
6,4 
6,6 
6.4 
5,7 
0.6 
9.3 
4,6 
6.4 
3,7 
3.B 
6,5 
2,3 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1961-70 4,9 
1971 2.4 
1972 5.4 
1973 3,8 
1974 --0,7 
1975 -1,D 
1976 6.9 
1977 2,0 
1978 1,8 
1979 3,7 
·1980 -1.1 
1971-80 2,3 
1981 0,1 
1982 3.4 
1983' 2,2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

l\ou~cpe. 'ltv. BaalAt10 EMA]: · 
· L UK GR 

BtAy10 
B 

'OAAav~la 
NL 

'haAla 
I 

'lpAavDla 
IRL 

raAAla 
F 

ECK 
EEC 

"Ero~ llavla 
Year DK 

GDP VOLUME GROWTH (at 1975 market prices, annual percentage changes) 
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Q.lelle: 11The Greek • . . 1981+", S .. 33 

36.6 
36,4 

37,3 
38.B 
40,2 
41,3 
42,t 
43,2 
43,6 
45,1 
45,8 
46,6 
47,9 
47.8 
49,1 
49,2 
49,5 
49,5 
48,6 
47,S 
47,7 
48,2 

31,5 37.2 
31.4 3a,1 
31.8 38,4 
32,1 40.2 
33,6 42,8 
35,2 44,8 
37,3 46.1 
38.2 47,9 
38,8 50,7 
39,9 53,8 
39,9 55.0 
41,2 55,3 
42,3 56,5 
40,9 57,7 
41,2 61,6 
41,8 62,9 
42,0 65,0 
42,4 63,8 
41,7 61,8 
40,0 61,7 
39,6 61.7 
40,B 61,6 

31,0 
30,9 

31,2 
32,6 
33,8 
35,2 
36,1 
36,7 
36.8 
38,4 
39,4 
39,7 
39,5 
38,6 
40,2 
39,9 
40,2 
40,6 
39,4 
38,2 
38,9 
38,9 

36,0 
35,6 
34,5 
34,3 
34,7 
36,1 
36,4 
36,7 
36.4 
37,1 
38,4 
39,9 
41.5 
40,9 
41.6 
41.3 
40.9 
40,9 
40,6 
40,5 
41,9 
43,3 

58,4 
56.8 
54.8 
sa,o 
60,7 
60,3 
59,4 
60,5 
60,5 
61,3 
63.1 
65,2 
66,3 
65,4 
69,8 
70,5 
71,6 
n.a 
70,6 
66,8 

66,5 
67,4 

61,1 
61,3 
62,1 
64,9 
69,S 
72,7 
74,2 
73,2 
73,6 
78.~ 
80,3 
82,4 
83,7 
84,0 
93,4 
96,0 
95.2 
93,5 
92,3 
91,4 
92,9 
100,2 

32,3 
31,6 
31,7 
32,B 
34,1 
34,8 
35,0 
36,2 
36,4 
38,2 
38,0 
38,4 
39.2 
38,5 
39.1 
39,8 

38,7 
38,6 
38,0 
37.1 
38.6 
36.1 

30,8 

30,6 
31,6 
32,7 
33,2 
34,S 
35,9 
36,6 
36,3 
37,0 
37,3 
38,2 
40,1 
40,1 
40,4 
40,2 
39,8 
39,e 
39,2 
38,4 
39,0 
40.3 

25,5 
25,2 
25,3 
25,7 
26,B 
27,4 
28,1 
29,7 
29.8 
31,5 
33,6 
35,3 
36,0 
37,3 
37,7 
36,4 
36,8 
37,9 
38,0 
38,9 
39,6 
39,3 

1951 
1962 
1963 
1964 
1985 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1960 
1981 
1982 

EOK 
EEC 

Aou~c~li. 'Hv. BaalAc1a 
L UK 

lltAy10 
B 

"OAAavDJa 
NL 

"lrolla 
l 

'lpAavDfa 
1RL 

raUla 
F 

llavla 
DK 

PER CAPITA PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE 
OF GREECE AS A PERCENTAGE OF THE CORPRESPONDING 

FIGURE OF THE EEC COUNTRIES 
(at constant 1975 prices) 

1961+", s. 29 

Tahelle Al6 

Quelle: "The Greek 

22,2 33,5 30,3 
22,5 33.8 29.6 
24,7 35,9 32,3 
25.1 33,7 32,9 
27,2 39,3 34,6 
28,3 40.8 35,5 
29. 1 41,6 . 36,0 
29.8 42,6 36,6 
30, 1 46,3 38, 1 
31.9 .48,9 39,4 
32.8 51,0 41,0 
33,9 54,2 42,8 
33, 1 54,0 43.5 
31,0 52.3 4i,2 
.35, 1 55,4 43.9 
36,3 56.0 43,9 
36,8 56,3 43,7 
37,1 57,3 44,7 
36,7 57,6 44.4 
36,4 59.6 44,3 
36.7 59,6 43,9 
37,0 57,8 43.5 

28.1 
27.1 
28,7 
28,8 
30,5• 
31,4 
31,7 
32,5 
33,3 
33,8 
35,4 
36,5 
36.9 
34,0 
36,5 
36,3 
36.8 
37,6 
37.6 
36,8 
36,7 
36,1 

. 27,2 
26,8 
27.3 
27,6 
29,0 
30,1 
30,1 
30,4 
31.7 
32,4 
33,5 
35,4 
36,1 
33,7 
36,1 
36,3 
36,3 
37,5 
37,6 
30,0 
38,1 
38,6 

49.3 
47,2 
49,3 
52,2 
55,4 
55.4 
54,3 
54.5 
56,6 
58,3 

61,5 
65,0 
65,1 
60,6 
66,4 
66,8 
66,2 
68.4 
68,9 
65,0 
64,1 
64,1 

63,0 
61,6 
64,9 
67,5 
72,4 
75,7 
75,5 
74,5 
77,3 
81,1 
84,5 
87,2 
90.4 
88,6 
92,5 
92,5 
89,4 
90,2 
90.8 
88,9 
87,4 
86,6 

27,9 
26,9 
26.5 
29,1 
30,6 
30.8 
31,D 
31,B 
32.B 
33,7 
34,5 
35,5 
36,4 
34,0 
35,8 
35,8 
35,6 
36,2 
36,0 
36.0 
35.6 
35,0 

23.0 
22,5 
24,2 
24,6 
25,7 
26,6 
27.8 
26.0 
28,8 
29.8 
31.2 
32,8 
33,5 
32,0 
33,6 
33,8 
33,3 
34,0 
32,3 
33,1 
32,7 
32,9 

21,0 
20,6 
21,6 
21,5 
22.6 
23,3 

23,7 
24,4 
25,2 
26,7 
28,0 
28,9 
29,9 
30,9 
30.6 
30,8 
30,5 
31,7 
31.4 
31,8 
31,5 
30,2 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1sn 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
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PER CAPITA GOP OF GREECE AS A PERCENTAGE 

OF THE PER CAPITA. GDP OF THE EEC COUNTRIES (at constant 1975 prices) 
Tatelle A15 



·Quelle: Chassid 1990, s. 38 

BRD 26,4 25,5 24,S 25,6 26,4 26,3 25,2 22,5 22,2 
Fra.nkreich 20,7 22,7 23 ,9 23 ,4 23 ,B 2q;·'- 24,3 24,0 23 ,o 
I tali en 22 ,8 20,9 19,6 21,3 20,3 19,9 20,0 19,9 18,0 
Nied erlan::ie 23 ,1 25,9 23,1 25,7 25,4 23 ,6 23 ,6 21,8 21,1 
Belgien 22,S 23 .o 21,5 22, 7 21,4 21,1 21,3 22,0 21,7 
Luxemburg 27 ,8 23 ,8 26,3 23,8 26,2 25,9 26,6 26,7 26,0 
Gr o ssbr i tan ien 16,4 18,4 18,3 18,7 18,6 18,5 18,1 18,2 18,0 
Irr land 17 '5 21,2 24,1 22,6 23 ,a 23 ,B 26,B 23 ,9 22 ,o 
Danenark 19,6 21,4 21,3 21,7 21, l!i 22,4 23,l 21,1 18,4 
EG-9 21,9 22,5 22,2 22,B 23,0 22,9 22,6 2116 2018 

Gr iechenland 21,3 23,4 23 ,B 23,6 25,2 26,7 26,8 20,B 19,S 

1961-65 1966-70 1971-75 1970 1971 1'?72 1973 1974 1975 Lander 

Mittlerer gewogener Wert JalrEche :JP.rte 

Tabelle AlB 
Prozentualer Anteil der Fixkapitalinvestitionen im BIP (1970 Preise) 

Q.Jelle: Chassid 1980, S. 35 

Larder 1960 1965 . 1970 1975 

EG - 6 100.0 13 s,o 175,1 181,1 
EG - 9 100,0 13 5,8 173 ,9 180,3 
Griechen- 

lard. 100,0 168,2 242,7 256,3 

Tal-ielle A17 
In::iikatoren des ~-!achstums des Volumens der Fixkapitalinvestitionen (1960.:::100) 
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j 

1. Land wirtschaft 24,1 17 ,B 14,0 13 ,B 

2. Industrie 25, 9 33,1 3G,O 30,7 

davon verarbeitende Ind. 16,B 21,B 20,9 

" Bauimustrie 6,7 7 ,7 6,2 

3. Dienste 47 ,6 46,4 53 ,4 55 .s 
4. Bru tt osozialpr.ai ukt 97 ,7 97 ,3 97 ,6 

s. Einkommen vom Ausland 2,3 2,7 2,4 

6. Bruttoinlandseinkommen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Babanassis 1906, S. 99 

1960 1970 1980 1983 

Tabelle A19 
Anteil der wirtschaftlichen Sektoren an der Bildung des Bruttoinlanis 

einkommens in Gri~henland (1960-83~ in% 
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.Tabelle A20 

GI'oss domestic pr-educ t at constant (1970) factor prices (million drs) 

Industry 

Year Total Agri- Mining Manu- Electri- Total Construe- Services 

Gross cul tuI'e Quar- factu- city- info- tion 

Dome- Fore- rying ring gas stry 
stic stry + ard 

Product Fishing water 

1958 120481 31413 1423 16554 1033 19010 8943 61115 
1959 125308 32947 1430 16778 1220 19428 10087 62846 
1960 129201 29863 1571 18'+30 1358 21359 120'+7 65932 
1961 143772 37836 1668 19886 1628 23182 12676 70078 
1962 144612 32880 1699 20934 1753 24356 13118 I 7'+220 
1963 159171 39591.j. 1877 22661 2082 26620 13759 79199 
1964 171177 39446 2029 25537 2373 29939 16208 !35584 
1965 187 009 43377 2278 28146 2680 33104 17943 92585 
1966 197011 43687 2413 30672 3222 36307 17564 99453 
1967 206176 44311 2414 33346 3567 39327: 17507 105031 
1968 217895 40484 2932 37208 3754 43894 21545 111972 
1969 238201 43085 33?.7 42637 4498 50462 24477 120177 
1970 258000 47058 35'+1 49266 5151 57958 23017 129966 
1971 278 551 48662 4031 54586 5911 64528 26274 139087 
1972 303973 51543 4495 58892 7389 70776 31179 150475 
1973 329269 51204 5082 69228 8133 82443 31924 163698 
1974 323307 53672 4774 67266 7701 79741 21967 167927 
1975 339833 56733 4885 709lj.4 8596 84425 23147 175528 
1976 360399 55971 5242 78029 9753 93024 24576 186828 
1977 371022 51830 5797 79143 10726 95666 27558 195968 
1978 394803 572114 5723 943141 12156 102220 28751 206618 
1979 40907 5 53616 6302 88998 12996 108296 30546 216617 
1980 417 510 60499 62lj.5 99125 13724 109094 26392 221525 
1981 1416515 59516 5727 88064 14149 107 940 24201 224858 
1982 416169 609lj.0 5720 04356 14616 104692 22289 228248 
1983 417757 55518 5692 83295 15172 104159 23025 ·235055 
1984+ 430310 53140 6050 84866 16006 106922 22035 242213 
1 gg5++4399 so 58850 6120 86000 17980 109100 22600 249300 

Quellen: +PI'ovisional data 
++Estmates 

"The Greek 1984", s. 75 und "The Greek ... 198611, S. 71 



Ohcovoµ1KI\ llpam~p16tf1Ta "Appnc~ Bfll£1~ Iuvolo 
Economic •ctlvlty ... ,. % Fem•I• % Total "' 
1, rEwpy[a • KTIJVOTpocpfa • 110.Cll'l·9flpa-6>,1tla 

Agriculture-animal husbandry-forastry-HunUng-Flshlng ., ............. 598,9 24,7 409.0 38,1 1.007,9 28,9 
2. ·opuxcra (M&TCIAA&la-Aatoµcto-6>.u•t~) 

Mines (Ouarres-Sal!ems) .............................................................. 16.5 0,7 0,9 0,1 17,4 0,5 
3. Mttanal'lCll'I - B1ouxvto 

Manufacturing-Handicraft ............................................................ 484,3 20,0 188,0 17,S 672.3 19,2 
4. 'HA&l('l'ploµc)<;-<j)C&ITatplo-dTµ~ KO[ 015ptu"TI 

Electricity-Oas-Steam and Water ................................................... 31,0 \3 3,9 0,4 34,9 1,0 
5. Ot•ol!loµl\0&1~ • 6qµOma £pya 

- Constructlon-Pub!lcmr1<s .............................................................. 290,1 12,0 3,9 0,4 294.0 8.4 
6. • Eµn6p10-' Em1aTOp1a-:cvol!loxcla 

Commerce-Restaurants-Hotels ..................................................... 349,5 14,4 173,5 16,2 523,0 15,0 
7. Mc•acpopt~ - 6no9f1KEuatu;- tm•o1vwvt~ 

Transportatlon-Warehouslng-CommunlceUons ............................. 249,3 10.3 24,8 2.3 274,1 7,8 
8. Tp6nc~t~-· Aacp~tlE<;·KTI]µanKt~ tmx.-b.1£Kn. ~noet=v 

Banking-Insurance-Real Estate-related seNlces ............... ~ ........... 87,2 3,6 41,6 3,9 129,0 3,7 
9. · Ynqpcott<;-Servloes .................................................................... 311,3 12,9 225,3 21,0 536,6 15,4 

10. M~ l!l"~ciloavtt~ - Unidentified ..................................................... 1,1 0,1 1,0 0,1 2,1 0,1 
ruvo~o - Total ............................................................................ ;. 2.419,2 100,0 1.072,1 100,0 3.491,3 100,0. 

Quelle: "The Greek 1981!-", s. 127 

PERSONS EMPLOYED IN 1982 BY SECTOR OF ACTIVITY ANO SEX (thousand) 

Tabelle A22 

Quelle: Babanassis 1986, S. 109 

Sek tor 1961 1971 1981 

Primir 53,B 40,5 28, 9 

Sekundar 19, 0 25,6 29,1 
Tertiar 27, 2 32,9 ~2.0 

Tabelle A21 

Verteilung der wirtschaftlich aktiven Bevolkerung 1961 - 1981 
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Quelle: "The Greek •• , 1901J", S, 113 

IUlllll:TDX~ % Mtoo<; tn\aioo; 
pu8p6'; ll&TIIBoloiilv 

avenge mittulll 

"' Sham growtti .- 

11163 19T.I 1983 1973163 19113113 1983163 

-n:wpyCa, MOTt, 6lltt!C1, tyyE106cAT1t•md 
Agriculture, forestry, land improvement ..................... 1_4,2 9.7 7,2 6,6 -4,8 0.8 

- • Opuxc!Q, Jo.aToµcla 
Quanying and m"ling .................................................. 1,2 2,0 4,7 16,5 6,9 11,6 

-McronolnOTt 
Manu!actur!ng ............................................................. 12,2 14,4 14.7 12,7 -1,7 5,2 

-'Evtpycta, O!SpcuOTt, l1noxt1EUCJ11 
Energy· waler· sewage ....................... ,_, __ , ......... 7,6 8,7 10.9 12,3 0,3 6,2 

-Mnacpopt<;. trtu<OIVOlVIC<; I 
Transport, oommunlcations ........................................ 17,2 20,5 24,2 12.8 -0,2 6,1 

-KCITOU<IE<; 
Dwellings ········-·····-· .. •••• ....... - ....... __ .,_.,, ........ 31,4 30,6 25,4 10,5 -3,7 3,2 

-1'~116oia l11otiaiCITl 
Public administration ................................................... 0,9 0,7 0.8 7,0 0,2 3,5 

-1\amti; 
01her ........................................................................... 15,3 13,4 12,1 9.3 -2,8 3,1 

llivalo ·Total _ .... - ........ -·--·------ 100,0 100,0 100,0 10,8 -1,9 4,3 

STRUCTURE AND AVERAGE ANNUAL GROWTH RATES 
OF FIXED CAPITAL FORMATION BY SECTORS 

(At consteiit 1970 prices) 

Tabelle A21J 

Quelle: "The Greek ..• 198411, s. 54 

Demltiono 
- Urban population - Sett!em0tll5 at 10.000 lnllabi!anls 8tw:I ..., 

- Semi .• IJlbatl populllllon - Setrlemonrs, ol 2,000 • 9,999 ln/labi!anls 
- R"'81 JXJl)Ul•lions: s.nremonts up 1o 1.999 inllahilanls 

1928 1940 1951 1961 1971 1981 

1.931.937 2.411.647 2.879.994 3.268.105 4.667.469 5.659.141 •..••.••..••..••..••.•••.• Urban 
899.466 1.068.079 1.130.188 1.065.856 1.019.421 1.125.547 ............... Semi-Urban 

3.373.281 3.847.134 3.622.619 3.674.592 3.081.731 2.955.729 ........................... Rural 

6.204.684 7.344.860 7.632.601 8.388.553 6.768.641 9.740.417 ............................ To!al 

Perpsntage share 
31,1 32,8 37,7 43,3 53.2 511, 1 .......................... Urban 
14,5 14,8 14,8 12,9 11,7 11,6 ............... Seml ·Urban 
54,4 52,4 47,5 43,8 35,1 30,3 ........................... Rural 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 ............................ Total 

URBAN, SEMI URBAN AND RURAL POPULATION: CENSUSES OF 1928, 1940, 1951, 1961, 1971 AND 1981 

Tabelle A23 
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Quellen: "The Gr-eek ••• 198411, S. 172, "The Greek ••• 1986", S. 190 

1983 19227 74767 72142 91319 28112 11876 6110 8044 11630 704 4492 328503 
1984 20349 66781 73642 94789 28639 13416 7318 11135 12603 690 4454 333816 
1985 19419 71622 76943 97197 28970 15135 7046 14005 13232 610 4225 348394 

883 3960 247040 
861 3873 265552 
861 3933 276498 
830 3076 2f!6020 
829 4046 311089 

2283 6684 
2787 7777 
3237 8797 
4208 9814 
5243 10852 

165 673 2647 517 71641 
165 6 56 2 53 6 532 78487 
234 920 2583 478 85323 
253 1088 2123 485 90002 
243 1232 1920 485 98631 
412 1227 1682 445 108171 
516 1386 1610 442 118869 
754 1480 1441 442 135377 
936 1604 1301 442 151420 
944 1682 1319 493 166572 

1000 1863 1248 500 175161 
1063 2188 1155 328 18 527 5 
1439 3805 1008 2325 213431 
1724 5447 9ll0 3455 23197 g 

117 3007 377 57219 
222 2953 425 60945 
446 2580 480 65952 

113 
113 
165 

1961 2762 6890 6898 11719 10226 12532 678 
1962 3174 7462 9638 12688 11010 12464 796 
1963 4965 8006 10597 14433 11538 12079 663 
1964 5094 8575 11826 16797 12351 12080 916 
1965 4370 9154 13520 18894 13982 12540 2138 
1966 4380 10312 14912 21774 14488 12153 3089 
1967 4256 10144 16090 23986 15946 11150 4841 
1968 4295 10821 17517 28280 16921 10699 6218 
1969 4295 10951 19127 34110 17747 10568 7606 
1970 4185 12314 21.1110 37579 18924 9723 8070 
1971 4518 16910 29522 42006 1901.12 9723 9539 
1972 5135 22097 36161 45238 19350 9650 9506 
1973 7134 26276 40933 48094 19855 9355 10487 
1974 8063 30900 45987 1.18958 20148 7471 9023 
1975 9261 34195 51508 50773 20599 6945 7260 
1976 10162 1.11240 55575 60209 22445 7316 7906 
1977 11857 46546 56366 64410 24791 8154 f!289 
1978 13104 50098 59109 67979 26071 8404 8465 
1979 15498 5631.18 60587 73275 26931 9435 8180 
1980 15991 57428 63125 77150 27436 10320 8220 
1981 16923 60326 65139 78561 29438 10682 6123 
.1982 18486 71036 68916 87609 27650 10458 5954 

() 

<I) 
(/} 

~ 
u 

and shed Hru - 

Eunga - apart- ses 

lows men ts 

~ 
Ill 
Ill 
rel 
rl u 

Ill 
(/} 
Ill 
rel 
rl 
() 

<: 
(/} 
(/} 
rel 
rl 
(.) 

Jahr- 
d ing beds 

~otels Furni- Guest Inns Boar- Total Hotels 

Tabelle A26 
Beds available by class of tourist residences 

284 



(luellen: "The Greek ... 1984", S. 162, 11The Greek ..• 1986", S. 180 

1,5 

1,6 

5,2 

7,6 

5,7 

10,6 
.. 8, 6 

13 ,6 
9,5 

6,3 

7,6 

8,2 

B,6 

12,9 

4,5 
IJ, g 

5,2 

4,9 

4,2 

3,2 
3 ,3 

4,9 
3 ,2 

4,7 
0 ,7 

1008815 

1023948 

1040031 

1094558 

1178012 

1244865 

1376203 

1494305 

1696903 

1858470 

1974951 

2125401 

2299284 

2495885 

2817556 

2944131 

3086806 

3246785 

3404831 
3547370 

3661278 
3783720 

3969720 

4096249 

4289661 

45347 57 

15133 

16083 
54527 

83454 

66853 

131338 

118102 

202598 
161567 

116481 

150450 

173883 

196601 

321671 
126575 

142675 

159979 

158046 

142539 
113908 

122442 

186000 

1·26529 

193412 
245096 

1959 

1960 
1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 
1968 

1969 

1970 

1971 
1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 
1979 

1980 
1981 

1982 

1983 
1QB4 

Jahrl. Wachs 

tumsrate, % 

Ind. Leistung am 

Jahresende (HP) 

,P.P Zusat'z Jahr 

Tabelle ·A27 

Entwicklung der industriellen Leistung in der verarbeitenden Industrie 
(1959-84) 
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Ta.belle A28 
Indices of industrial pro:luction of Greece a.nd the EEC ccurrtr-Jes (1975:100) 

Yea.r Greece Belgium France Germany Denmark U .K. Ireland Italy Iuxemb , Netherlan:ls 

1962 31,0 63 S9 62,7 74 53 57 ,o 83 ,3 46 
1963 34,1 68 62 64,9 77 SS 62,0 84,1 48 
1964 37. 9 73 66 69,9 84 60 62,6 91,9 53 
1965 41,3 74 67 74,3 86 62 65,6 92,8 S6 
1966 47 ,7 76 71 74,5 87 65 73,2 89,0 59 
1967 49,9 77 73 72,6 88 71 78,9 89,5 62 
1968 53 ,8 81 75 79,4 '33 78 83 ,5 94,9 1)9 
1969 60,2 89 83 89,9 97 85 86,5 107 ,o 77 

1970 66,4 92 BB 9S,2 97 88 92,2 107 ,5 84 
1971 73.,9 95 93 96,5 97 91 91,7 106,1 89 
1972 84,4 100 99 100,7 99 9S 96,2 110,5 93 
1973 97 ,3 107 105 107 .s 108 lOS 105,5 123 ,0 100 
1974 _95,a 111 108 106,0 1Cl5 107 109,7 128,1 105.. 
1975 100,0 100 100 100,0 100 100 100,0 100,0 100 
1976 110,6 109 109 107 ,3 103 109 111,6 106,3 106 
1977 112,B 109 110 110,5 108 118 111,6 106,9 107 
1978 121,3 111 113 111,7 112 127 113 ,B 107 ,7 109 
1979 128 ,7 116 118 117 ,4 116 135 121,5 111,3 H2 
1980 129,9 llS 118 117 ,4 108 133 127,7 107,6 112 
1981 129,0 112 117 115,9 104 135 125,0 100,3 110 
1982 123,3 111 115 113,0 105 135 121,7 96,6 107 

1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1981 99,3 97 ,2 99,0 98 .s 96,3 101,4 97 .s 93 ,2 98,0 
1982 94,9 97 ,o 97 .e 95,6 98,0 102,1 95,2 89 ,8 96,0 
1983 94,3 99,4 98,0 96,3 100,6 100 ,8 89,9 90,8 96,0 
1984 97 ,3 102,2 100,0 99,6 103,2 123,2 95,6 113 ,6 101,0 
1985 99,8 101.J, 2 100,0 105,1 108, 0 125,9 96,9 1~1,4 104,0 

Quellen: "The Gr>eek • • . 198411, S. 211, "The Greek .•• l9B6", s. 239 
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Tabelle A29 
Installed capacity of electric energy (MW.) 

Year Thermal % Hydroelec- % Total % 
tric 

1961 411,2 65,6 215, 7 34,4 626,9 100 
1962 544,6 67,7 259,7 32,3 804,3 100 
1963 548 ,8 67. 9 259,2 32,1 908 ,o 100 
1964 582,4 68,8 264,6 31,2 847 ,0 100 
1965 804, 7 75,3 264,5 24,7 1069. 2 100 
1966 792,2 57. 2 592,3 42,8 13 84, 5 100 
1967 799,5 53,2 702,S 46,8 1501,7 100 
1968 108 4, 5 60, 7 702,5 39,3 1787,0 100 
1%9 1248,7 54,5 1040,7 45,5 2289, 4 100 
197°0 1453, 9 SB ,3 1040,7 41,7 2494,6 100 
1971 1663,9 61,5 1040,7 38, 5 2704,6 100 
1972 1817,4 63,6 1040, 7 36,4 2658,1 100 
1973 2401,9 69,8 1040,7 30,2 3442,6 100 
1974 2697,8 67,6 1290,7 32,4 3988,5 100 
1975 3320,0 70,l 1415,7 29,9 4735,7 100 
1976 33 89, 7 70,5 1416,0 29,5 ll'JOS, 7 100 
1978 3425,3 70, 7 1'+16,0 29,3 4841,3 100 
1979 3'+58' 6 70, 9 1416,0 29,1 4874, 6 100 
1980 3994,2 73,8 1416,0 26,2 5410,2 100 
1981 4351,0 71, 7 1716,0 28,3 6067 ,o 100 
1982 '+368,0 71,8 1715,0 28,2 6084,1 100 
1983 4377,4 71,8 1716,0 28, 2 609~. 4 100 
1984 5003,0 74,S 1715,0 25,5 6717 ,o 100 
1985 5336. 0 72,4 2034,0 27. 6 7370,0 100 

Quelle: "The Gr.eek ••• 198611, S. 178 
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J 

• oxc:ept mochinery and koll5P(ll1 oqufpmenl 
•·Except •teclrlcal mamlntr}' Quelle: 11The Greek ••• 198611, S. 231 

188,6 - Basic metal Industries 
192,0 t•I Metal Promn:is 
91,4 l"'Machlnery end appliances 

224,0 Electric machinery and appli8JIC8S 
111,7 , , Tlan1port 9qUlpm•n1 
179,2 Mlscellaneous lnduslries 

™~ ~1~1~1™1·1~1~1~UM1~WU1~ 
132.5 154,7 134,7 130,2 157,1 172,7 174,8 183,1 192,0 208,5 188,2•177,3 205,3 
"20,5 137,2 157,2 166,1 170,2 162,8 148,4 140,3 118,4 122.4 110,8 95,0 91,4 
157.B 200.8 173.0 149,3 177.2 176,4 180.6 193,7 224,S 230,5 206,5 207,7 195,5 
1411,8 1eu 188,4 1e1,2 151,8 153,2 139.4 153,2 17o.4 •11e,T 1es.1 141,6 128.1 
110,6 129,3 135,0 158,1 19M 239,6 237,7 200,1 193,B \69,2 179,6 166,7 210.D 

147,5 237,6 226,8 230.9 215,8 206,9 227,0 282.3 277,1 284,4 257,6 256,9 251,1 25;J,7 Pe!roleumproduct5andcoal 
124,D 137,2 138,8 146,0 168,0 189,0 204,8 218,7 230,2 224,8 221,2 213,9 214,i 206,2 Non-metalicmineralproducls 

128,9 147,0 144,0 1sn,s 164,C. 161,9 181,7 192,B 194,B 192,3 182,4 181,5 1B5,5 187,9.------·· .. Ta!Allnduatry 
106,9 114,2 10a,S 113,0 130.3 129,9 155,5 161,B 158,8 157,0 155,4 156,7 155,t 160,7 Food 
124,1 137,2 138,3 137,2 151,8 183,7 196,0 220,4 232,9 239,5 240,B 238,1 247,5 267,2. Beverages 
107.2 117,5 124,5 121,1 140,6 153,0 147,9 154,4 156,4 148,4 158,B 169,1 · 165,4 168,6 Tobaa:a 
126.6 146,6 146,7 173,7 200,5 196,1 208,1 224,2 220,8 221.2 197,0 185,4 186,5 194,0 Textiles 
131,7 144,1 162.2 183,4 W..7 230.0 230,3 253,B 238.3 225.B 235.6 214,6 216,0 223,1 Clothingandfootwear 
125,S 149,9 129,1 185.2 170,3 180.1 182,2 210,S 198.2 164.2 159.0 162.8 137,4 132.3 Woodand cork 
122,9 131,8 103,2 111,5 124,2 124,5 129,9 121,6 100,5 101,4 92,4 81,6 70,9 72,1 Fumiiureand fll<tures 
111,2 122,6 113,6 105,4 113,9 121,1 160,0 190,0 190.8 164,0 169,5 165,3 178,3 193,5 Paper 
110,5 117,1 115,3 116,4 116,4 115,2 118,9 119,S 116,6 126,3 131,0 136,5 141,2 142,4 PrinUngendPublishing 
99,5 91,4 95,2 IOU 1T0,1 100,0 90,7 90,6 64,7 82,2 73,5 73,1 74,5 70,2 1.eatherendfurs 

135,0 153,7 140,2 167,1 178,6 192,7 202,2 204,1 188,7 196.2 217,5 210,3 214,8 208,0 R~bberandptastics 
126,2 148,4 150,0 162,7 177,3 183,3 207,1 205,6 207,8 209,7 213,5 215,4 235,3 242,0 : Cllemicals 

Branches 1en 1973 tn4 1915 1s1e · 1977 1978 1979 1960 1961 19s2 1983 1984 1985 

Tabelle A32 
INDICES OF MANUFACTURING PRODUCTION: 1970=100 

Quelle: 11The Greek •.• 198411, S. 209 

942,9 1.075,0 Basic metal lndus!tles 
270,3 297,6 (•I Metal produc:b 
75,0 74,0 t··IMechlnery and appliances 

258,3 305,6 Electricmachineryandappl!ances 
217.B 267,8 Transpertequipmen! 
296,7 283,3 Miscellaneous indusllies 

164,4 190.e 
148,7 161.1 
99,3 87.9 

152,2 . t69,3 
178.5 178.2 
170,5 244.5 

144,4 
132,5 
103,0 
152,S 
170,7 
140,8 

254,2 Tote! Industry 
160,7 Food 
229,0 Beverages 
142.4 Tobacco 
228,7 : Te.rliles 
141, 1 Clothing and footNear 
201,9 : Wood and cork 
74.7 Furniture and fll<!Ures 

279,3 : Pe.per 
113.2 Printing and publishing 
114,6 Lealherandfurs 
765,0 Rubber and p(asllcs 
449,2 Chemicals 
305.2 Petroleum products end coal 
269,6 Non· molaDlc mineral produc!S 

229,2 
154,1 
201,3 
134.7 
200,5 
141,6 
172,1 
72,9 

252,4 
117,7 
109.7 
632,2 
406.6 
275.2 
244,8 

719.4 
245,3 
75,3 

221,1 
201,6 
338.2 

205,9 
150,4 
212.8 
141,1' 
180,0 
117,6 
162.0 
73,6 

217,9 
113.0 
106,3 
489,8 
355,6 
261,1 
205,6 

576,2 
219,0 

80,6 
238,S 
197,8 
348,S 

192,0 
136,6 
214,3 
142,3 
173,1 
115,3 
156.8 
81,2 
205,3 
114,6 
112.1 
43io 
311,9 
222.5 
201,4 

518.2 
227,3 
64,6 

202,3 
204,0 
387,5 

187,1 
133,6 
196,4 
165,0 
1n,3 
114,6 
159,2 
92.4 
196.5 
127,8 
125,1 
401,2 
267,9 
175.0 
188,4 

362,7 
211,5 
86,2 

208,1 
198.6 
325,2 

163:2 
123,4 
162,1 
141,6 
162,4 
122,9 
155,4 
98,3 

163,1 
104,7 
112,1 
307,9 
220,4 
121,1 
170,9 

278,6 
180,6 
85,8 

184.7 
192,0 
317,6 

151,0 
121,6. 
129.2 
143,8 
150,0 
131,5 
151,0 
109,9 
140,8 
113,1 
113,0 
253,3 
196.5 
119,8 
148,t 

136.6 
118,9 
120,9 
122.9 
135,7 
122,0 
142,9 
108.3 
138,2 
119.0 
115,9 
215,7 
171,3 
117,1 
131,1 

.122.s 
113,6 
113,1 
103.9 
124,7 
113,9 
118,7 
102.5 
117,8 
115,5 
112,2 
136,3 
134,1 
110,4 
115,5 

116,3 
107,3 
115,7 
97,3 

119,2 
105,7 
119.4 
101,6 
112,4 
113,0 
111,8 
131,3 
126,3 
104,3 
107,9' 

1~4,8 
119.3 
96,4 

131,3 
130,4 

113,5 

109,1 
72,5 

130,3 

127,5 

117.8 
99,3 

123,3 
114,5 
115.0 

18BO 1881 11182 11193 11164 1BB5 1966 11167 1961 19e9 1970 Branch11. 

INDICES OF MANUFACTURING PRODUCTION; 1959=100 
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·Tabelle A33 
V erh.3'.l tnisse zwischen veroschiedenen Grossen ~er Konsumguterindustrien und 
den entsprechenden Grossen der Zwischen- un:3 Kapitalgii.terindustrien (1963-1973) 

Bruttoprod uk - 
Lander Unternehmen Bescbaftigung tionswert Neuwert 

1963 1968 1973i'I 1963 1968 1973* 1963 1968 1973* 1963 1968 1973" 

Grossbri- 
tanien 0,6 0,6 o,s o,s o,s 0,6 o,s o,s O,IJ O,IJ o,q 
Belgien 1,6 l,IJ 1,2 0,9 o,s 0,8 0,7 0,7 o,o 
Danemark O,B 0,8 0,6 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 
Irr land 1,9 1,7 l,IJ 1,6 1,5 1,2 2,0 1,7 1,6 l,IJ 1,2 1,1 

Griechen.:. 
Land 2,7 2,7 2,0 1,B 1,6 1,3 l,B l,l\ 1,0 1,3 1,1 0,3 

* Belgien, Danemark, Irr land: 1972 
Quelle: Chassid 1980, s. 102 
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16,9 Verarbeitende Industrie 
Quelle: Chassid l9BO~ S. 155 

11. 9 
10,13 
0,1 

14,4 
38,B 

4,1 
1,9 
3,7 
1, 6- 

43, 7 
5,3 

21,3 
:33,5 
23,9 
34,5 
13,5 
7,6 
9,5 
8,5 

25,0 

20: Nahrungsmittei 
21: Getranke 
22: Tabak 
23: Textil 
24: Schuhe und Bekleidung 
25: Holz und Kork 
26: Mabel 
27: Papier 
28: Druck 
29: Leder und Pelz 
30: Gumm~ und Plastik 
31: Chemie 
32: Petrolchemie 
33: Sand, Steine, Er'de 
34: Grundmetalle 
35: Metallindustrie ohne Maschinen 
36: Maschinenbau 
37: Elektrische Maschinen 
38: Transporteinrichtungen 
39: Sonstige Industrien 

E. % 8ranchen 

Tabelle A34 
Exportquoten der griechischen Industriehranchen (1975) 
(Exporte als % des Neuwerts) 
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Tabelle A35 

BSP in Mill. Drachmen (konstante Preise von 1970) 

verarb. Bausektor 

Jahr BSP Industrie Konstruk- Wohnungen 
~ionen 

1950 74355 9732 5354 7918 
1951 80511 9281 4439 8266 
1952 80746 9170 4738 8747 
1953 91291 10574 5831 9296 
1954 94123 11767 6209 9684 
1955 . 100533 12891 6527 10227 
1956 109277 14260 6817 12455 
1957 115858 15221 7179 11462 
1958 120481 16554 8943 11200 
1959 125308 16778 10087 11671 
1960 129201 18430 12047 12158 
1961 143772 19886 12676 12750 
1962 144612 20934 13118 13316 
1963 159171 22661 13758 13929 
1964 171177 25537 16208 14619 
1965 187009 28146 17943 15483 
1966 197011 30672 17564 16456 
1967 206176 33346 17507 17391 
1968 217895 37208 21545 18330 
1969 238201 42637 24477 19654 
1970 258000 49266 23017 21099 
1971 278551 54586 26274 22510 
1972 303973 58892 31179 24303 
1973 329269 69228 31924 26347 
1974 323307 67266 21967 27908 
1975 339833 70944 23147 29031 
1976 360399 78029 . 24576 30408 
1977 371022 79143 27558 32017 
1978 394803 84341 28751 33389 
1979 409075 88998 30546 36043 
1980 417510 89125 .26392 38097 
1981 416515 88064 24201 39697 
1982 416169 84356 22289 41086 
1983 417529 83295 23136 42401 
1984 429150 84850 21620 143600 

Quelle: Tarpangos 1987, S; 103 
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j 
Quelle: "The Gr."eek ••• 1984", S. 117 

JC,;,pG lilt 86ari Tl~ Tptxoucm; Tlllt~ Mt 86Cfl'I crr118cjltc; 11~ 

Al cu!TWlt prlcen Al constant prlC<IS 
Country 

1875 111BO 1981 11175 1SBO 19111 

EllA>J. ................... 27,1 34,3 28,6 27,4 30,4 26.2 __ ................ Greece 

Bt.\yio .................. 28,3 31,2 22.2 28,3 28,4 20,2 .................... BelgUn 

raAA1a ................... 31,3 29,9 29,0 30,5 25,8 26,0 .. -·-·-·······-France 
repµav(a ............... 28,2 29,6 29,B 28,2 27,5 27,4 ................... Germany 

oovla -- .. --·-· 31,7 27,6 25,2 31,7 27,9 25.2 _ .............. Denmarl( 

"Hv. Bao!Acto ......... 20,3 15.2 13,2 20,3 15,2 12,5 ....... United Kingdom 

'lpAavl!la ............... 24,9 23,0 24,9 21,2 _, .............. Ireland 

'lT<IAla ..................... 26,9 26,7 27,S 26,4 23,9 24,1 . ......................... hair 
/\ou~11600pyo ..... 28,9 21,2 28.9 20,5 ............. L!Jxembourg 

'OAAavl!la ..... ·-·- 24,4 29,4 29,0 24.4 28,2 27,B ___ ........ NethertardS 

INVES'TMENT IN DWELLINGS AS A PERCENTAGE OF GROSS FIXED INVESTMENT 
IN GREECE AND THE EEC COUNTRIES 

Tabelle A38 

Quelle: Ungarisches Reisemagazin 4/1986, s. 10 

USA 519 

·Ka na.da 6, 7 

Ungarn 6,9 

Osterreich 5,1 Griechenland 11,6 
Belgien 3,0 Scl:.weden 5,2 
DanerraI'k 4,3 Sowj etunion 7,5 
Finnlan4 10,3 Japan 11,2 

Tabelle A37 
Zahl der Neuba.uwohnungen p~o 1000 Einwohner (1983) 

198611, s. 245 Quelle: "The Greek 

136,0 108,2 102,9 113,9 72,9 88,5 

1980 1981 1982 1983 1!l84 1985 

47,0 79,4 124,9 178,7 188,1 61,6 120,9 128,6 158,3 186,9 189, 
'z ahl der Woh 

nungen (tau 

send) 

1961 1965 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197' Jahr 

Tahelle 3 6 

Neubauwohnul'lgen in Griechenland 1961-1985 

294 



1984111-S. 179, 

1886'1, s. 197 

Quelle: "The Greek 

"The Greek 

1962 1.~7 6.503 74 219 111 52 1.232 srt« 
1903 1.110 6.586 79 291 125 61 1.314 6.938 
1964 1.198 6.756 97 414 149 79 1.442 7.249 
1985 1.269 6.716 107 446 1!M ·94 1.570 7~ 
1966 1.395 7Z19 117 470 227 107 1.739 7.856 
1967 1.490 7.485 136 459 222 106 1.848 8.ll50 
1968 1.566 8.612 147 S06 212 97 i.945 9.216 
1969 1.731 10.561 176 489 197 89 2.1()( 11.139 
1970 1.928 12.863 203 588 168 87 2.319 13.539 
1971 2.123 14.708 221 644 199 89 2.S43 15.441 
1972 2.376 18.253 283 766 167 74 2.826 19.093 
1973 2.593 ZZ.531 303 m 217 90 3.113 23.400 
1974 2.620 23.238 301 753 224 89 3.145 24.080 
1975 2.698 23.979 3tT1 758 211 83 3.216 24.820 
1978 2.969 27.633. '!l7 857 213 .83 3.509 28.573 
1977 3.299 32.578 339 807 248 90 3.886 33.475 

1978'" 3.177 34.192 325 716 230 79 3.732 34.997 
1979 3.353 37.939 345 no 253 83 3.951 36.842 
1980 3.326 40.391 350 756 266 82 3.942 41.229 
1981 3.265 .41.879 354 724 277 85 3.896 42.488 
1982. 2.916 37.338 351 707 287 85 3.554 38.128 
1983 2.637 38.028 347 697 279 81 3.263 36.806 
1964 2. 174 31.589 338 666 276 79 2.788 32.334 
1985 1.838 27.946 340 616 280 64 2.458 28.646 

.loata mn lhl J0.11.1971......., 

Eto<; ~Opt11Yd Kai 'En180Tl1Yd /la1nd J:llvolo 
llc~a11cv6n.\010 

Dry cargo 
and tanbnl Paeung•r ·oiher Total 

'Ap1811oc; XO>Pl!TI- 'Ap1B116<; X"'PllTI· 'Ap1&116c; XwplJT~ • Apill!Jd<; Xi.lpqn- 
ltdfllTll ltOTllTG dTl)Tll 1t6T'1TO 

Year Numbor tonnage Number Tonnage Number Tonnoe• Numt.r TanNlll• 

EMHNIKOt EMnOPIKOt ITOl\01: • GREEK MERCHANT FLEET 
(XlllPitTIK6r1JTIZ at x•A. 11.0.x.) (tonnage In thousand GRT) 

Tabelle A39 
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1) Summc alJer Posten der jcwciligcn Rubrik. 
lllso 1ucb der nidlf iD dor Tlbellc crscheinenden. 

1,73'!(, ~ - . 
Enal2li.ttnlllllftl ·-···-···· .. ··········-······· .. ··- . '· II. 

5b,74% 

!J4.622 
432.168 
180.729 
180.8Sl 
26.S.337 
71.978 

1.492.JlD 

~, 
Slriokwaren, Seide, Chemicfa!ern . 
Slrickwarco, BUS Bamrnrollc . 
Senst. Klcidung. Seide. Qmoiducm . 
Sonst. Kleidung a11> Baumwollc , . 
Pdiwareo .. 
El<!ktrotcchniscbe Emougnisse . 
ZusammcnLJ 

L 

18.310 
15.9015 
14.483 
65.866 
17.012 
21.414 
s.m 

18080 

Vcrauuplsse 
Gcwebe a. Zcllwollc synrb. Fa.cr . 
Gc.cbe aus Wolle u, Ticrbau 
Gcw.bc BUS BaumwoUe . 
Follc m Pclzwcrk. bcarbei!ct - . 
S1aJ11cn, Blocbe ~- Kupfer . 
Siangco, Blcchc us•. Aluminium . 
Kumutoffc . 
Zosa=n'> 

'· 
13,98'lli. 

21.506 
188.175 

2.Clin 
31.199 

152.21..5 
411.m 

Balbwano:i 
Gespinstc aus Zdlwolle syntb. Fucr . 
Gespimtc aus Bawnwollc . 
Sonstige Halbwuen . 
Xraftstolfc, Schmicrolc, Erdg>s . 
Fcnolegierungen . 
:zmammen11 

3.151 
15.646 
1.;~ 
S.612 

56.119 
1.504 

ff.ll.J 

lbilatolfr 
ZeUwoUe syn!hct. Fascm 11. AbfaUe . 
BawnwoUe, R<:i~baumwolle. Abf .. 
Cl!romi:ne ··- 
Bamt, Kryolith . Sonstis• Steine u. Enle11 . 
Somlige Rohsloffc auch Al>Wlc . 
Zmammt:n1~ 

4,89,.. 

63.867 
45.376 
28.379 
5.943 

HJ.!'15 

Gmtmmlltcl 
Rohlabalt . 
Bl'illlntwein H•••uu•uu•••••u•uu••••••n•••••, ,, • .,,,,, ,, .. , 
Wdn .. 
Tabatcneugnisse . 
2.usamm.:a11 

18,34% 

6.m 
81.516 

141.466 
69.369 

143.494 
10.204 

539.412 

Nahnmpmltld pllaDzl. Urspnuip 
Kartoffcln - .. 
Gcmil>t, scnst, K~cngewichsc . 
Ob51 aussc:r Sildfriicbten .. 
Sudfn1dttc : 
Gcmil>e, ObstkoDSm1co, Frucbtsalt .. 
Sonstige · . 
Zusammcn•> 

a, 

0.69% 

4.088 
t.&JO 

13.393 
20.563 

N~ttcltlu. Unpnmp 
riscbc u. Fischzubereituagcn . 
Honig .. 
Kise .. 
Zusammi:c1J 

J. 

JAN/NOV. 
olillOOODM 

l. 

AnWl1m1 
G<lsamllmnort 

DEUTSCHE EINfUllll AUS GRIECHENLAND 1985 (AUSZUG) 

Tabelle A~2 
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Quellc: "Analysen", 1-2/l!'.lJ.36, s. 67-E·9 

1) Summe aller Post.en dcr jewciligcn Rubrilr., 
also audi dcr rudit in dcr Tabellc er!Cbeinenden. 

100% 5.0Sl.304 

5.9'1 
JASS 

J.10. '-"'1 

0,18% 9. RilclrwllnD ··············•••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••··••••••• 
10. Ersatdid'crunim . 

Sl,88% 

1BU96 
87.l~ 

213.462 
522.888 
574.819 
163.916 

l.62ll.805 

8. Endtruu"""'" 
SonstiE:C Eiscnwarc:o . 
Lar.dmaschincn 11. Ack:rschlcppcr . 
Sonstigc Maschincn . 
Elclr.trotcchnischc Eruugnissc , 
Kraftfabn.eu~e . 
So rut. Endcru:Ugni!.Se .. 
Zu<2.mmen1J 

23,36% 

~.1n 
103.246 
332.928 
131.8.58 
lQS.016 
72.270 
76.669 

1.180.350 

7. · Von.....,pim. 
Gewebe aus Seide, Rcyon, synth. Faden .. 
Gewebe aus Baumwollc . 
Felic zu Pclzwerk verarbeitet . 
Kunst>toffc . 
Son.stig. chcmi..,hc Voreneugn~ . 
Blcch aus Esco -. . 
Gewebe aus Zellwollc, synlh., Fascr ,. 
zusammen1, 

S,26% 

SS.393 
22.387 
10.881 
42.251 
30.263 
17.292 

8BB 
265.11711 

6. llllbwvm 
Rcyon synthct. Faden auch guw . 
Gespinste aus Zellw. synth. Faser . 
Sonst. mincralischc Baustoffc . 
Escnhalbzeug . 
Aufbcreitcte Kali·Diiniemincl .. 
Sonstige chemischc Halbwaren . 
Aluminium roh such Legierungen . 
Zusammen° 

1,9% 

34.654 
27.870 
13.665 
9.914 

9'.1" 

5. Rolmcft'e 
Zellwolle synthet. Fuem. u. Abf. 
Felle zu Pe1zwcrk rob 
Sonstigc Steine u, E'*n 
Wolle. and Tierbaare RcisntoDe 
Zusammen" 

0,9% 

3.2B6 
3.689 

20.986 
13.197 
3.090 

4!.521 

4. GenUSlllll!Ufl 
Hopfcn . 
Kaffoe - . 
Rohtabat .. 
Tabakcrzeug:nisse . 
Bia . 
Zusammen•> 

2,7% 

1.324 
Sl.064 
4.046 

(JQ.39S 
7.5TJ 

1l7.ll7 

J. ~ pllamL 11....pnmp 
Reis . 
Somtigc pDand. Nahrungsminel . 
Gem11sc, Obstkons, Frucbtsaft . 
Maf!ariil• 11. a11ri1. Speisefene .. 
Kaka~17eUgnWe ••·••••• .. ••• , . 
Zusainmcn'> 

13,7% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
88AS4 

116.455 
476.066 

4.147 
69].!176 

2. Nohnmgsmllld tier. llnpnmp 
Milch . 
Kase . 
Fleisch u. Fleisc:bwaren . 
Butter .. 
:zu.ammenO 

0,113% 

1.020 
719 um 

I. Lebmde T".u 
Rmdvieh . 
Soll5t. leb, lien: .. 
Zusamme!ll) 

JAN.INOV • 
..fntOOODM 

DEUTSCHE AUSFUHR NACH GRIECHENLAND 1985 (AUSZUG) 

Tabelle ~42 (Fortsetzung) 
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1961 102,1 107,5 62,5 1,4 17,1 6,7 3.4 18,9 319,6 
1962 108,7 139.1 76,0 1.8 20,7 7,1- 2,4 23,8 379.6 
1963 125,3 168,1 95.4 3,1 18.0 8,6 2.0 33.8 454,3 
1964 147,2 176,8 90,9 4,3 9,8 12.8 2,7 35,0 479,5 
1965 163,8 207,0 107,6 2,3 15,9 8,0 2,4 42.4 649,4 
1966 182.5 235.0 143.4 2,2 29,6 6,4 1,8 35,0 635.9 
1967 214,4 232,0 126,8 1,8 33.6 6,2 2.0 42.2 659,0 
1968 243,2 234,4 120,3 2,4 41,1 7,00 3,8 61,8 719,0 
1969 244.0 277.3 149,5 1,8 35,1 9,8 4,6 66,1 788,2 
1970 276,9 344,6 193.6 3.5 32,6 11,5 6,3 80,2 949.2 
1971 369,2 469,7 305,3 3,9 33,3 9.1 10.B 91,0 1.292,3 
1972 435.6 575,3 392.7 3,2 41,1 26,4 13,8 117,8 1.605,9 
1973 600,1 735.4 514.8 6,0 91,7 52,4 14,0 181,0 2.195.4 

·1974 867,1 673,5 447,6 6,5 122.8 85,8 25,6 170,1 2.399,0 
1975 844,8 781,5 643,6 7,1 47,5 95.3' 39,9 390,5 2.850,2 
1976 914,2 8113,2 823,7 6,2 63,1 108,5 28,0 440,9 3.187,8 
1977 1.128,6 924.8 980.6 5,1 69,3 78,i 39,7 475,9 3.700,1 
1978 1.177.2 985,4 1.326,3 S,2 81,8 126.6 38,3 681,8 4.422,6 
1979 1.518,9 1.169,0 1.662,3 6,0 95,7 209,4 44,1 957,6 5.663,0 
1980 1.815,9 1.083,8 1.733,5 5,7 90,4 198,7 53.2 1.178,2 6.159.4 
1981 1.826.4 1.080,1 1.881,0 11,4 90,B 233,8 112,1 148,1 1.098,3 6.482,0 
1982 1.656,6 1.043,0 1.527,2 a.a 58,2 137.0 124,4 550,0 992,4 6.097,6 
1983 1.308,7 934,7 1.175.7 4,5 44,9 80,7 52,0 834,2 1.093,8 5.529,2 
1984 1.094,7 921,5 1.312,8 5,1 45,1 135,7 !11.0 714,9 1.011,9 5.288.7 
1985" 1.037 789 1.428 121 869 5.228 .. 

• ProvisionaJ data 

Quelle: "The Greek •.. 198611, s. 349 

"E~nop. MeTava• Toups- "Aa11>a· "Ynnpt· T611CD1 'Apo~· ME:taf31 ... 

. ."ET<><; vau11Ala O"ltUTIKO O"ltKQ A1aTpa alt~ ~cpl- 6t~ 600•1~ llama :i:uvoAo 
tp6LI· ouvaA.. Aqµo· UJ.lllTd. µ10601 EOK 
a .. OTQ olou •tp5q 

Emigrant's Interest 
Year Merchant remit· Foreign lnsu Olflelal dlvldends Wages EEC Mls.,.,lla- Total 

Marine tanees travel mnce services profit9 transfers transtars neous 

Tabelle A44 
0DEVELOPMENTS 

IN INVISIBLE RECEIPTS (In mllllon u.s dollars) 
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5.' In Lenins Schriften findet man nur politisch-empirische Formulierungen, 
die auf die Ausbeutung vor allem der Kolonien, oher auch der nicht-im 
~erialistischen unabhangigen l<leinst:aaten vorn imperiali.stischen Kapi tal 
hinweisen: 
"Das Finanzkapi tal ist eine so ,Q"ewalt:ige, man darf wohl sagen , errt sched> 
dende Macht in allen okonomischen und in allen internationalen Beziehun 
uen, dass es sich sogar Staaten unterwerfen kann und tatsachlich auch 
unt:erwirft:, die volle ?Olitische Unabhan~igkeit geniessen ( ••• )Ate~ 
selbstverstandlich bietet dem Finanzkapital die meisten 'Annehmlichkei 
ten' und die grossten Vorteile eine solche Unterwerfun~, die mit dem 
Verlust der politischen Unabhangigkeit der Lande~ und Volker, die unter·· 
worfen werden, verbunden ist. Die halbkolonialen Lander sind in dieser 
Beziehung als 'Mittelding' typisch" (Lenin Ausgewahlte ~~erke, 3and ·1, 
s. 832). 

4. Ober die theoretische Bedeut:ung der Thesen Lenins bezuglich des schwa 
chen Gliedes der imperialistischen Kett:e s. Louis Althusser,·"Wider 
spruch und Oberdeterminierung", in!,, Althusser "Fiir Marx", Su'irkamp, 
Frankfurt a.M. 1968. 

3. 11Von nationaler Kultur schlechthin konnen nur Klerikale oder Bourgeo.is 
sprechen. Die werktatigen Massen konnen nur von der internationalen 
Kultur der proletarischen l:eltbewegung spr-echen" (13.9.1912, Lenin ~·ler 
ke, Band 19, S. 371-372). 

2. Lenins "Imperialismus ... " ist von allem ein poli tiscbes i·!erk: Es ver- 
such t , die Aktualitat der proletari.schen Revolution au:!.°zuzeigen. Das 
deutet auch der Untert:itel der 3I'oschili:-e an: "Ger.ieinverstandlicheI' 
Abriss". 
Naturlich·basiert Lenins.politische !nteI'vention auf bestimmten theo 
r-ettschen Annahmen und ihesen. Man darf aber die theoretischen Thesen 
Lenins nicht nur im 11!1nperialismus •.• " suchen, sondern in allen sejnen 
Schriften derselben ?erjode, insbescndere in den Schriften Uber die 
Nat:ionalfrage. 

1. Die Kcn tr-over-se zwischen den "orthodoxen" Marxisten und den Anhangern 
der Theorie Rosa Luxemburgs berinnt 1925 mit Buchari.ns Polemik gegen 
Luxemburg, veroffentlictit unter dem Titel "Der Imperialismus und die 
Akkumulation des Kapi tals" (Nachdruck 1970, Caro-Druck ~;eidelberg, Bu 
charin 1970), 
Ander Diskussion, die fast 10 .Jahre dauerte, nehmen auch Theoret~ker 
der Otto-bauer-Schule teil. Bedeutende Texte dieser Diskussion ~erden 
1971 neu veroffentlicht unter dem Titel "Jokumente zur !mperialismus- 
theorierr, Band 2 (Caro-Jruck Heidelberg). . 
Da konstitutives Element der Luxernhurgischen Auffassung des !mperialis 
mus' die Unmoglichkeit de» erwe_iterten ka?italistischen Reprodukt:i.on 
ohne nicht-kapitalistische Raume ist, definiert Ciel"' Luxer.iburgianer> 
F. Sternberg (1929) den Imperialismus als "die F.tapt:)e der kapitalisti 
schen ?roduktionsweise, in der nichtka?italistische !erritcrien d\lI"ch 
kapitalisiert werden"; 
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10. Die umfassenste I<ritik am Okonomismus .der gegenw1irtigen Linken foI'lllU.liert 
'Louis Altmisser ("Das Kapital lesen", "Fiir Marx", "Antwort an John Lewis"): 
"Der Okonomismus entsteht sporrran , d .h . notwendi~erweise, auf dem Boden 
der bill-p,erlichen Produktions- und Ausbeutungspraktiken, und gleichzei 
tig.auf der Basis der'·juristischen Praktiken des biirgerlichen Rechtes 
und seiner !deologie" ( 11fmtwort, , • ", · A then 1977, S. 112-113, U'. Ausg.). 
S. auch: Charle::; Bettelhe)m: "Calcul economi.que et forines de propriete11 .. 

Maspero, ?aris 1g10. 

9. Schon im_Protokoli des 4. Kongresses der KomllUlnistischen Internationale 
(1922-1923) und im "Entschluss iiber die Taktik" liest man: "Der Kapita 
lismus hat sein Ziel, d.h. die Entwicklung der Produktivkrafte -heendigt 
( ••• ) Der l<apitalismus ubenLebt; auf Kosten seiner selbst ( ••. ) Der Ka 
pitalismus lebt heute sejnen Todeskampf: Sein Zusal!lllenbruch ist unver 
meidlich" (Zitiert nach N. Poulantzas, "Faschismos kai diktatoria11 - Fa 
schismus und Diktatur ·- Athen, 1975, s. 57). 

8. Die Theorie der "permanerrten- Krise" des Kapitalisrnus' , die spater als 
Theorie der· "allgemeinen Krise" des Kapitalismus' ihre Fortsetzung fin 
det, wird zum ersten Mal 1922 vo6 E. Varga in seinem Buch "Die Mieder 
gangsperiode des Kapitalis11Uls11 fonm.iliert. Varga hehauptet: 
"Die ·.frifoeren Krisen des Kapitalismus waren periodisch wiederkehrende 
Phasen ( •. ,)Das Bild des absteigenden, verfallenden Kapitalismus zeigt 
hingegen ganz andere Zuge. Die geographische Ausdehnung der kapitali 
stischen Produktionsweise wird kleiner ( ••• )Die fruher einheitlich 
um den hochindustriellen Kern in ifosteuropa gelagerte Heltwirtschaft 
verliert ihr Gleichgewicht und zerfallt in Teile mit ganz verschiedener · 
wirtschaftlicher .struktur ( ••• ) Wir befinden uns nicht mehr in einer 
Krisenphase, sondern in einer ~hase der sich bessernden Konjunktur; 
aber unverandert i.nnerhalb der Krisenperiode des Kapitalismus" Varga 
Eugen ''Die Krise des Kapitalismus und ihre politischen Folgen", F.. V .A., 
Frankfurt a.M. 1969. 

7. Buchar in N. I., "Der Imperialismus und die Akkumulati.on des Kapitals1', 

Caro-Druck, Heidelberg, 1970. 

•;: ... 
6. s. z.R. I. Stalin, "Ober die Grundlagen des Leninisrnus" (geschr. 1924) 

in I. Stalin, "Frap;en des Leninismus", 1951, gr. Ausgabe. 

~rur in Lenins Notizen, die unter dem Titel 11Hefte zum Imperialismus" 
herausgegehen wurden,. finde:t man eine - ebenfalls ernpirfoche - Klassi 
fizierung der imperialistischen Machte: 
111. die drei ausschlaggebenden (vollip. selbststandigen) Lander: England, 
Deutschland, Vereinigte Staaten. 
II. zweitrangige (erstklassige, aber nicht vollig selbststandige): Frank 
reich, Russland, Japan. 
III. Italien; Osterreich-Unp,arn" (Lenin ~-:erke, l:and 39, 1972, S. 186). 
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16. "Einer der Mangel des Marxisten Hilferding ist, dass er hier im Vergleich 
zu dem Nichtmarxisten Hobson einen Schritt riickwarts getan hat. Wir spre 
chen von dem Parasitismus, der dem Imperi.alismus eigen ist" (Lenin, 

15. "In dem Masse, wie Monopolpreise, sei es auch nur voriibergehend, e inge 
fiihrt ~erden, verschwindet bis zu einem gewissen Grade der Antrieb zum 
technischen und folglich auch zu jedem andereh Fortschritt, zur Vor 
wartsbewegung und insofern entsteht die okonomische Moglichkeit, den 
technischen Fortschritt kiinstlich auf'zuha Lt en" (Lenin, ."Der. Irnperialis 
mus •.• "'in Lenin Ausgewahlte ~·)erke; Band 1, S. 848). 

14. Auch die linke Opposition ist von der Theorie des 11Weltkapitalisl1Uls" 
:i.nspiriert. Trotzki schreiht 1930: 
"Der Marxismus geht von der Weltwirtschaft aus nicht als eine Summe na 
tionaler Teile, sondern als einer gewaltiren, selbststandigen Realitat, 
die durch internationale Az:'beitsteilung und den ;-!eltmarkt geschaffen 
wurde und in der gegenwiirtigen Epoche uber die nationalen Markte herrscht. 
Die Produktivkrafte der kapitalistischen Gesellschaft sind !angst iiber 
die nationalen Gren;z:en hinausgewachsen. Der irn;ierialistische Krieg war 
eine der 1!.usserungen dieser Tatsache" (Trotzki L.: "Die per-man errt e Re- 
vo Lirt Ion'", Fischer, frankfurt/M, 1972). 

13. Siehe N. :?oulantzas, "Faschismus und Diktatur", A then 197 5, Exkurs zu 
Kapitel IV: "Die UdSSR und die Internationale11• 

12. "Ende 1934 trat unser Land in den Volkerbund ein ( .•• ) Im Mai 1935 batten 
Frankreich und die Sowjetunion einen Vertrag gegenseitiger Hilfe gegen 
einen wahrscheinlichen Angriff (, .. ) abgeschlossen. Gleichzeitig w.ar ein 
ahnlicher Vertrag rnit der Tschechoslowakei ahr,eschlossen warden. Im 
Marz 1936 unterschrieb die Sowjetunion einen Vertrag gegenseitiger Hil 
fe mit der Volksrepublik Mongolien. Im August 1937 wurde ein Nicht·-An 
griffs-Vertrag zwischen der Sowjetunion und der Chinesischen Demokratie 
unterschrieben"(Stalin, "Fragen des Leninismus", S. 753). 
\lie bekannt unterschrieb die Sowjetunion im August 1939 einen Vertei 
digungsvertrag mit Nazi-Deutschland. 

11. Im selben marxistischen :1andbuch von 1930 (Arbeiterschulung, 1930), in 
dem sich die These ·findet, dass die kapitalistische Krise keinen perio 
dischen Charakter mehr hat, lesen wir auch: "Samit sind die Krisen pe 
riodische Krisen. Die gleichen Ursachen, die uberhaupt das Auftreten van 
Krisen bedingen, bedingen auch ihre Periodizitat" (S. 258). 
Wie Christos Theocaras ( 1984) geze;_gt hat, vollzieht sich die Vorherr. 
schaft des Okopomismus in den kommunistischen Parteien historisch in 
zwei Et appen e a) Die widerspriichliche :<oexistenz von O!<onomismus und 
marxistischer Theorie; die Vorherrschaft des ersten schloss die Anwe 
senheit der zweiten nicht aus. b) Die Ump.;estaltung des gesamten theo 
retischen Systems zum "Sowj etmarid smus'", 
(Theocaras Ch.(1984): '"Antiautoritare' Linken, trad:itionelle Linken: 
Die zwei Gesichter der Krise11, in: Thessis Heft 7, April-Juni 1984, auf 
gr.) 
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24. Ober die Strukturelemente einer PW -und Lnabesonder-e der KPW - schreibt 
Marx: 

23. Die Unterscheidung zwischen der Krw als Kerngestalt der sozialen Ver 
haltnisse und den real existierenden sozialen Verhaltn.issen im Inneren 
einer Gesellschaftsformation ist von grosser Bedeutung, weil sie die 
Notwendigkeit der Einbeziehung der konkreten Formen des Klassenkampfs 
impliziert. 

22. Daten aus Jiirgen Kuczynski "Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter 
dem Kapi talismus", Bd. 37, Dietz-Verlag, BeI'lin-Ost, 1965, S. 19 u. 21. 

21. Uber den Begrif:f der Oberdeterminierung s. Louis Althusser, "Widerspruch 
und Oberdeterminierung"~ in: der-s , "Fur Marx", Suhrkamp, Frankfurt a.M., 
1968. 

20. Vgl. dazu D. Gravaris, "Len ins Discours on Imperfalism: A textual investi 
gation", unveroffentlichtes Manusk!>ipt, London 1982. 

19. Gleichzeitig kann die kapitalistische Expansion nur den' nicht-kapita 
listischen Raum betreffen, kann also nicht als Expansion in andere ka 
pitalistische Lander betrachtet werden, Das war, wie bereits bekannt, 
die Hauptthese Rosa Luxemburgs. In seiner Polemik gegen Luxemburg schreiht 
Bucharin 1925: "Die Erzielung eines kolonialen ':Sxtraprofits' erklart uns 
die Richtung der kapitalistischen Ex~ansion. Das bedeutet aber keineswegs, 
dass der Kampf sich nur in dieser Richtung vollzieht oder vollziehen kann, 
Im Gegenteil: je weiter er sich entwickeln wird, desto mehr wird er zu 
einem Kampf auch um die kapitalistischen Zentren werden" (Bucharin, 
11Der Imperialismus und die Akkumulation des Ka::iitals11, Caro-Druck, Hei 
delberg, 1970, s. 91). 

18. Bs ist zu beachten, dass diese Analyse von Marx, die Bucharin iibernirnmt, 
nichts mit Bucharins fi>uherer Auffassung iiber die einheitliche "kapitali 
st:i.sche ~ieltstruktur" zu tun. hat ( s , auch Kapitel 1 dieser Arbeit). 

17. Die These von der Besc~rankung des Anlap,efeldes des !<ap~tals kann obne 
hin den Kapitalexport nicht uberzeugend erklaren. Klaus Busch (1974) 

· bemerkt mit Recht: "Da dieses iiber!'lc~iissige Kapital aus der Monopoli 
sierun~stendenz resultiert und nicht Ausdruc~ einer echten Oberakkul!nl 
lation-von Xapital (Fall der Profitrate) ist, konnte es ebensogut im 
llinnenmarkt ausr;elegt und auf dem Heltr.arkt realis.i.ert 11erden, braucht 
al.so ni.cht unbed inr:t in der Form des Geldkapi tals ins Ausland zu flies 
sen" (Busch, K. "Die mult:l.nat~_onalen Konzerne. 7.ur Analyse der Weltmarkt 
beweguns des !<apitals11, Suhrkar.ip; Frankfurt a.M. 1974). 

"Den Imper.:!alismus .•• 11 in Lenin Ausgewahlte '-!erke, Band 1, S. 848. 
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27. An einer anderen Stelle seines Such es zi tiert Sweezy, ''Theorie der ka 
pi talistischen Entwicldung", Suhnkamp , Frankfurt a .11., 1970, den fol 
genden Aufsatz Hilferdings: 
"Die Verwirklichunp: der Marxschen Konzerrtr-a't Lons Lehr-e , die monopolisti 
sche Vere:i.nigung, scheint damit zur Aufhebung der Marxschen Werttheor~.e 
zu werden", und fiigt dazu: 
"Diese Beobachtung i.st sicher nicht ohne '3erechtigung" (S. 318). Ober 
die Monopolpreise schreiht er: 
"Man hat keine allg:emeinen Gesetze des Monopolpreises gefunden1 weil 
es keine gibt" (S. 319). 
Man vergleiche dazu die folgende Formulierung von Abalkin et alii: 

26. Diese These vertuschen vor allem die Neomarxisten: 
So schreibt Hymer: "Der Nationalstaat war ein wesentlicher Bestandteil 
des Systems, unter dem sich der Kapitalismus entwickelt hat; und gegen 
wartig sieht man in ihm eine das Wachsturn des Kapitals behindernde Schran 
ke, die iiberwunden werden muss. Der Natfonalstaat st ell t j edoch eine 
Machtstruktur dar, die das internationale Xanital nur uberwinden kann, 
wenn es neue Machtbasen zu seiner Unterstiitzung mobilisiert'' (Hymer. S. , 
"Die Inte.rnationalisierung des Kapitals" in 0. Kreye (Hrsg.), "Multi 
nationale Konzerne", Reihe Hanser, Miinchen 1974. 

25. Die Vorherrschaft der KPW bedeutet, dass als Resultat des immanenten 
Triebs zur Mehr~;ertsteigerung eine standige Entw.1 cklung der P!'oduktiv 
kraf~ der Arbeit stattfindet. Die :'rap,e der kapitalistischen Entwick 
lung kann also nur wie folgt formuliert werden: Wird das Kapi.talver 
haltnis in einer konkreten Gesellschaftsformation in einem solchen 
Masse etabl.iert, dass die erweiterte Repr-cduk t i on des Kapitals (d.h. 
die kapitalistische Entwicklung) gesichert ist? (siehe dazu ausfuhr 
licher· Kapitel 7). 

24a. S. auch Marx: "Resultat des unmittelbaren Produktionsprozesses. Nicht 
nur die gegenstandlichen Bedingungen des Produktionsprozesses erschei 
nen als sein Resultat, sondern auch ihr spezifisch gesellschaftlicher 
Charakter, die gesellschaftlichen Verhaltnis-Se, und daher-die.gesell 
schaftliche Stellung der Produktionsagenten gegeneinand~.r, - die Pro 
dukt i.onsver-haj tnisse selhst werden pr-oduafer-t , sind bes tand i.g erneuer 
tes Resultat des 1'rozesses11 (Marx, K. "Resu Lt at e des unmittelbaren Pro 
duktionsprozesses", Arch iv sozialistischer L:i.teratur 17, Verlag Neue 
Kritil<, Frankfurt a.M., 1_969, S. sq). 

"Welches immer die gesellschaftlichen Formen der Produktion, Arbeiter 
und Produktionsmittel bleiben stets ihre Faktoren. Aber die einen und 
die anderen sind dies nur der Moglichkeit nach im Zustand ihrer Tren 
nung voneinander. Damit iiberhaupt produziert werde, miissen sie sich ver 
binden, Die besondere Art und Weise, worin diese Verbindung bewerkstel 
ligt wird, unterscheidet die verschiedenen okonomischen Epochen der Ge 
sellschaftsstruktur. Im vorliep;enden Fall .i.st die Trennung des freien 
Arbeiters von seinen Produktionsmitteln der Ausgangspunkt, und wir ha 
ben gesehen, wie und unter welchen Bedingungen beide in der Hand des 
Kap i talisten vereint werden - namlich als produktive Daseinsweise. sei 
nes Kapitals"."Das Kapitait', Band 2, ME'.~ 2r+, S. r+2. 
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32. Diese These ist den Klassikern bekannt. So schreibt Hilferding uber die 
Moglichkeit des Kapitalimports van ~eiten der Weniger entwickelten Lan 
der: 
"Solanr:e der Kapitalismus unentwickelt war, war diese Moglichkeit ver 
haltni5massig ~ering, zum Teil, weil damals die staatliche Gesetzgebung 
hindernd eingriff, zum Tei!, weil d i e okonomischen Vorbedingungen fiir 
kapitalistische l'roduktion noch nicht genugend gegeben waren. Mangel 
an staatlicher S:i.cherheit, Mangel an Arhei.tskiaften, hesonders an '}Ua 
lifizi.erten, bestand, l!inde'!'nisse, die langsam und allmahlich iiberwun 
den werden mussten und die Kapitalubertragilng ausserordentlich erschwer 
ten". (Hilferding, R.: "Das Finanzkapital", EVA, Frankfurt a.M., s. 420). 
Und Lenin betont: 
"Die Moglichkeit der Kapitalausfuhr wird dadurch geschaffen, dass eine 
Reihe rilckstandiger. Land·er bereits :in den Kreislauf des \!eltkapi talis 
mus hi.nedngezogen ist" (Lenin Ausgewahlte Werke, Band 1, S. 816). 

31. Solche 1-!iderspruche s ind im ~ierk von Nicos Poulantzas nicht selten. 
Nach seinem zweiten Buch unter dem Titel "Faschismus und Diktatur" fin - 
det eine Verschie~ung seiner Thesen in Richtung der traditionellen lin 
ken Analysen statt. Die ausschlaggebende theoretisch-ideologische l'lende 
vollzieht er aber mit seinem letzten Buch "Staatstheorie", in dem er 
sich dem 11Eurokommunismun" anschliesst. 

30. Es gibt auch Kombinationen aller oben genannten Auffassungen iiber den Mo. 
nopol- und den Durchschnittsprofit. So schreibt z.8. E. Mandel: 
"Der Monopolkapitalismus und die allgemeine Kartellisierung der :·1irt 
schaft fiihren dazu, dass nebeneinander verschiedene Profitraten bestehn 
(sie reichen von der hochsten !'rofitrate, wie sie die Monopole aufweisen, 
bis zur Profitrate jener Sektoren, die am meisten einer mehr oder we 
niger 'normalen' Konkurrenz 'ausgesetzt' sind, wie Einzelhandel usw.). 
Die Macht der grossen Mono?ole verhindert im allgerneinen den Zustrom 
neuen Kapitals in d i e Sektoren mit der hdch st en ~>rofitrate" (Mandel E., 
"Marxistische Wirtschaftstheorie", 2 Bandc, Suhr-kamp , Frankfurt a.M., 
s. 677). 

29. Natl.irlich gelingt es vor allem den Grosskapitalen, sich i.mmer wieder als 
Monopole zu konstituieren. Die hohe organische Zusammensetzung eines gros 
se~ Einzelkapitals schlagt sich normalerweise zu einer erhohten Arbeits 
prOduktivJtat nieder, di.e die Aneignung eines Extramehrwerts erlaubt. 

28. Ober die·Marxschen Beszr.lffe des Marktwertes und des Marktpreises und 
ihr Verhaltnis zu den Begriffen ':lert und Produktionspreis s , 3usch .1974, 
S. 16-34. (Busch, K., "Die Multinationalen Konzenne , Zur A!lalyse der 
Weltmarlstbewegung des Kapitals", Suhrkamp, Frankfurt a.M.~ 1974) 

"The monopolies are in a position to extract monopoly - high profits, 
and the law of surplus value is modified accordingly. It now oper~tes 
through the law of monopoly - hip,h profits" (Abalkin/Dzarasov/Kulikov: 
"Political Economy, a Short Course", Progress Publishers, Moscow 1983). 
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39. $0 .)eschreibt Marx im "Kap i t;:i.1' den l'r-ozesc der !\ufl~sung rler feudalen 
Produ~<tionswP.ise wie folrt: "Dd,e durch Auflosnnr. deI' feudalen Gesell 
schaften und durch s tossvei.se , ~~ewal t same !'xr.iroprlation von G!'und und 
Joden. ver·_iagten, dies vogelfre5.e :'roletar:l_at konrrte unmop,lich ebenso 

38. Ausfiihrlicher dazu E;.kenherp; A. "D; e p"!rad.ir'T.latj sche !<'".rfae der Theo- 
r-Le okono1r:i.sch unterentw:.ckfd ter Ge:iellschafts-forl"l::itionen1', Dj sserta 
tion, Univ~r~itat Csn~bruck,.1gs3), 

37. S. dazu ausfifaI'licl-ier Kapite.1 7 die$e:' Arbeit. 

35. 11We"en des :·roduktivitiitsgefalle:; zwischen den USA und Westeuropa sind 
d)e west<'!t.iroriaisc1len Unternehmen in der vcrarhe:!.tenden Industrie der 
USA i.m allpemeinen sehr !.','erinp;. Der ohnehin niedrige Direktinvest:i.tions.,. 
bestand Westeuropas 1n den USA wird noch dadurch relativiert, dass ein 
extrem hohen Prozer.tsatz der hr.itischen Kauitalanlar;en, die fast 50 % 
der ~'esteuropaJ achen !:lirektjnvef'ti tionen ausmachen , berei ts vor d em 
Zweiten ;:eltkrieg in Anr;r-ifr genommen wurden. Die Dtrektinvestitionen, 
die die westeuropaische verarbeitende Industrie in den USA durchfiihrt, 
gehen von Unternehmen oder Branchen aus, deren internati9nale Konhlr 
renz:;osition mit der der entsprechenden amerIY.aniscl":en Industriegruppe 
vergleichbar ist. ~s sind dies hauptsachlich die Bra.nchen Chemie, NE 
Metalle und NahrungS!llittel und d .;_e Snitzenunternelimen der Elektrotech- 
n Lschen Indu-rtr-Le" (Busch, "D.l.e mult{nationalen ..• 11, Suhrkamp, Frank 
furt a . M. , 19711 , <; • 13 5 ) . 

35. Beziif!lich der schiitzenden ;rirkunf der Abwertun"" s. auc~ Busch, Klaus, 
"Mythen iiber den '.·!eltmarkt II" fo "RCKLA 50, 1~85. 

34. Der Weltmarktpreis einer Hare als Ersche5.nunp:~form ibres inteI'nationa 
len Wertes, schwankt um den Durchschn.itt ihrer nationalen "roduktions 
preise. · Ei.n 5.nternationaler f'roduktionspreis kann sich nicht durchset 
zen. 

33. In der gegenwartiP,en Diskussion iiher den Heltmarkf in der BRD (Busch/ 
GruneI't/Tobergte: "Strukturen deI' kapitalistischen Weltokonomie" Brei- 

. tenbach, Saarbrucken, 1984) wird die These vertreten, dass die Wertbil 
. dung ausschliesslich im nationalen Rahmen stattfindet. Diese These im 

pliziert die Auffassung eines "ungleichen Tausches" auf.dem Weltmarkt: 
Eine kleinere Wertmenge des hoher entwickelten Landes wird .. gegen eine 
grossere ';-/ertmenge des \·•eniger entwickelten Landes ausgetauscht. Die 
Vertreter dieser These iiber die Wertbildun7 ausschliesslich auf der 
nationalen Ebene verstehen zwar die nationale Verfasstheit des Kapitals, 
sie urrter-achataen alier die Ko!iarenz der internationalen Verhal tnisse, 
(z.B. Soho.l.Len W.: "Weltmarkt und Reproduktion des Kapitals", EVA, Koln/ 
Frankfurt a .H., 1975-). Es p:ibt aber auch Autoren, d i.e sich zur obigen 
These durch die Unterschatzung der Rolle des Staates bekcnnen 
( z . B. die soziali stisc he ftud ien.'1I'llppe: "Kapi taV.st isc he ~?eltw irtschaft" , 
1-lambuI'g 1981). 
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44. Wegen ihrer spateren Rolle in der gI'iechischen Revolution von 1821 wer 
den die 11Kleftes", aber auch die . '~Armatoloi 1', von den meisten griec!"J.i 
schen Autoren als 11I"evolutionfu.e !<rafte" beze1chnet. Die einzige uns 
bekannte Ausnahme ist die Analyse von Asdrahas (1982) S. 231-252, der 
anhand eines historischen Beispiels den strukturellen Gegensatz zwischen 
den Gemeindevor~teheI'n und den 1'Kle="tes·1 aufzeigt. 

43. Mit dem Ausbruch der Revolution wird auf den drei Inseln Hydra, Spetses 
und Psara die liberale politische rraktion der Revolution konstituiert. 
Dennoch ist bis zum 19. Jahr!iundert die Verwaltung von Hydra oligar 
chisch, die von Psara und Spetses "demokratisch''. 

42. Die TiiI>ken konstituieren spezielle·Truppen aus islamisierten Orthodoxen. 
8esonders rasch r,elingt die Islamisierung der albanischsprachigen Be 
volkerung. Zwischen 1620 und 1650 vermindert sich nach histor~schen An 
gaben die albanisch-orthodoxe Bevolkerung von 350000 auf 50000 (Papar- 
rigopoulos 1971, Bd. 14, S. 23). · 

41, entfiillt' 

40. Der~elbe Autor sc~reibt 1969: "In almost a century and a half of modern 
Greek history, foreien intervent!o~s or foreign support has almost al 
ways been responsible -to aP,t"eate~ or a lesser extent - for the birth 
and outcome cf every crisis. Domes tde social and poli.ticnl forces have 
never been able to develop or function autonomously" (Tsouealas 1969, s. 15). 
E:i.ne ahnliche Anschauuns stellt euch Psyroukis (1973) dar-, 

39a. D.i.e traditionelle Konzeption versteht die 11revolutionaren11 Regimes der 
Dritten Welt als unablianr;i.ge Lander: ''The strug17le for economic indepen 
dence is t:r•ied in with social -changes to oust the class forces seekinp; 
capi taU st development, co-cpera tdon with .foreif,Tl imperialism ( •.• ) Non 
capitalist development, the path alreadi chosen by the Uni too Arab Repuhlic 
( ! ! ! , ,J .r.J.) llurma> Algeria, Syria, Mali, Gufa1ea and the Congo (Brazzavil 
la), is· one of thP. forms for the transition from national ·- democratic 
revolution into socialist revolution" (U.S.S.P .. Academy or Sciences: 
"Leninism versus Imperialisl'l. The present staP,e", t.fovo::;ti Press, Moscow, 
1969", s. 62f). - 

rasch von der aufkommenden Manufak tur absorbiert werden 1 als es auf die 
Welt gesetzt wurde. Andererseits konnten die plotzlich aus ihrer gewohn 
ten Lebensbahn Herausgeschleuderten sich nicht ebenso plotzlich in die 
Disziplin des neuen Zustandes finden. ~ie verwandel ten sic'.1 massenhaft 
in Bettler, Rauber, Var,abunden., zum Teil aus Neigung, in den meisten 
Fallen dur.ch den Zwanr. der Zustande11 (z.:l.tiert nach A. Eikenberg, "Die 
paradigmatische ... ", Osnabriick, -1983, S. 20~), 
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52. Dfo bi.irgerlichen gr-Lech Lschen I:istoriker betrachten die assoziative 
Organisation der manufakturellen Gemeinden als eine modellartip,e Zu 
sammenarbeit zwischen Arbeit und Kapital (z.B. Panarrigopoulos 1971). 

51. 1830 existieren Grossgrundgliter nur in den nerd.lichen ?rafekturen des 
befreiten Territoriums (Attika, Fthiotis, Euboa), diese machen aber 
nur weniger als 5 % des Ackerlandes Ru~. r.in Landgi'.iterproblem entsteht 
in Griechenland erst 1691 mit der r.inverleibun~ T'iessaHens (Tsoukalas 
1977). 

50. 1856 erkennt die osmanische Regierunr das I'I>ivateigentumsrecht der Guts 
herren auch gesetzlich an und fo:rdert sogar die Umwandlung des fortbe 
stehenden Gemeindelandes in Landgliter (Stojanowitz 1980). 

49. Tsoukalas (1977) verbindet alle f.ntµicklung des griechischen National 
bewusstseins mit den Wanderun.P"sbewegunl!en deI' Agra:t'bevolkerung Im 18. 
Jahrhundert. F.r vermutet, dass in de!' Zeit.der Bevolkerun0swanderunf 
die 3auern mit den '.landlern in Xorrtak't komrnen und so i.deologisch beein 
flusst vierden. Diese lJehauptung :i.st aber m. F.. schema ti sch und unbe- 
gr>undet. · 

48. Veriopoulos ( 197 5) behaupt e t soj-ar , dass in C:ri.echenland eine histor5. 
sche i<antinuitat der Eigentumr-;verhaltniese auf dem Lande seit der by 
zantinischen Ara ex i s t i.er-t , Tsoukala:; (1977) '.·:ei.st nur einmal auf den 
"Uber-gang van tler vorkapi.tal:i stischen ( ! ! ! e J.M.) zur ka?i talfotischen 
:.'roouktions~•eise11 hin, um ;:inschl5.essencl. das Schena Gross-/Kle:i.np;rund 
besi tz zu uhernehmen. 

~7. Die me is ten l:inken Historiker srmechen van einem osman ischen Feud eLi.smus , 
Sie betrachten die griechi schen Gemeindevorsteher als Feuda Lher-r en und 
daher Gerrner der Revolution. Es ist charakter~stisch, dass nuch Asdra~ 
has (1978 u. 1982), der eine detailHerte Analyse de!' o1conornischen Ver 
hel tnisse auf dem Lande vor-Legt; , den as i.at ischen :ribut "Rerrte feudalen 
Typs11 nennt. 

46. 1806 wi:rd eine r-evo.lu't ionar-e Schr"ift m:i.t dem THel "llellinik{ ~omarchia", 
deren Autor :;i~h als Anonymer Grieche beze+cbne t , veroffentlicht, in 
der .es heisst: 
"Das Osmanische Reich w:ird in Europa in folP.;ende 13 ?rovinzen Rufgeteil t: 
Walachei, Moldawien, ?ulgarien, Serb5.en, Bosnien, Dalmatien, Alhanien, 
He?irus, Thessalien, Lebadien, Peloponnes, ~azedonien und Rurnelien. 
Das sind zusammen mit den Insel':Je•:'ohnerr. achtzehn Millicnen finwohner. 
Dan Verhaltnis. zwischen Christ'!n und Oamanen betrar;t 115 zu 29. So eine 
Menge von Griechen, lie be Leser, .•. "(Helliniki Nomarchia 1977, S. 94, 
Hervorhebung von mir, J.M.). 

45. ~ach 1661 wjrd nur in einem Jahr (17~9/78) €in Nicht-Grieche, namlich 
ein Walache 1 als ''GrossP.r TJragomane" "!i nge se'tz't , 
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55. Die ideologischen Unterschiede der Opnositionsparteien in der ?eriode 
der absoluten Monarchie und der Re11;ierunp;speriode der "franzosischen 
Partei" sind ausserst charakteri.st5.sch: Die 11englische11 Partei von 
Mavrokordatos kampft nicht nur fiir die sofortige Inkra'ftsetzung der 
Verfassung, sondern vielmehr gezen die Monarchie scblechthin: 1846 
feiert die "englische" Pc>.rtei in. A then den Pariser· Aufstand als Sieg 

54. Die biirgerlich-U.berale Richtung unter Mavrokordatos und Nejrr Ls griln 
det Ende 1821 in Mittelgriechenland die Rate (GeI'ussia) des westlichen 
und ostlichen Griechenlands, um ein Gegengewicht gegenuber' der "Pelopon 
nesischen Gerussi.a" zu schaffen. DeI' Rat des ostlichen Griechenlands, 
der sich "Arias !'agos" nennt, erklart schon im November 1821, dass 
sich die griechische Regierung fiir die Scha~fun~ eines offentlichen 
Schul we sens, offentlicher ~-rankenhauser und Waisenhauser ( Stassinopoulos 
1970) einsetzen soll. 

53. So schreibt F. Engels 1890: 
11D)e Griechen ( ••. ) waren ein Handelsvolk, und die Kaufleute litten am 
meisten von den Sedruckungen turkischer Paschas. Der christliche Bauer 
unter tiirkjscher Herrschaft befand ~ich materiel! wohler als irgendwo 
anders. Er hatte seine vortiirkischen Institutionen, seine vollstandige 
Selbstregierung bewahrt; solang er seine Steuern zahlte, kulllllerte sich 
der Turke in der Rer,el nicht um ihn; nur selten.war er Vergewaltigungen 
ausgesetzt, wie der westeuropaische Bauer sie im MittelalteI' vom Adel 
zu erdulden hatte. Es war eine unwiirdige, nur gedultete, aber Yeine 
materiel! pedriickte ~xistenz, die dem damaligen Kulturzustand jener 
Volker nicht unangemessen war, und es dauerte daher lange, bis der sla- 

• wi sche Raja entdeck te , dass diese Ex1.stenz unertraglich sei. Dagegen 
warder Handel der Griechen, seitdem die tUrkische Herrschaft sie von 
der erdruckenden Konkurrenz der Venetianer und Genuesen befreit, rasch 
emporgebluht und bereits so hedeutend gewqrden, dass er nunmehr auc~ die 
tiirkische P.errschaft nicht mehr vertragen konnte. In der Tat ist die 
tiirkische wie alle orientalische nerrschaft unvertraglich mit kapita 
listischer Gesellschaft; der ergatterte Mehrwert ist nicht sicher vor 
den Handen raubgieriger Satrapen und Paschas; es fehlt die erst Grund 
bedi.np:ung biirgerlichen Erwerbs: Sicherhei t der kaufmanrri sc hen Person 
und ihres Eigentums, Kein Wunder daher, dass die Griec~en, nachdem sie 
seit 1774 schon zwei Aufstandsversuche gemacht< ietzt sich noch einma.l 
erhoben ( .•• ) und wer anders waren die Philhellenen, die Gelder sammelten, 
Freiwillir,e und ganze bewaffnete Hilfskorps nach GI-iechenland schickten - 
~ier anders als eben die Karbonari und andere Liberale des Westens?" 
(M.E.W. 22, S. 30-31). 

:s ist eigenartjg, dass auch marxistische Autoren (z.B. Stavropoulos 
1979 s. 328-329) diesselbe Auffassun~ ubernehmen. Marx schreibt iiber 
d iese Auffassu.ngen beziig.l.Lch der friihen Phaaen kapi talistischer Ent 
wicklung: "Von den gemutlichen Einbildungen, wonach der Kapitalist' 
und dcr Arbeiter Assoziati on schliessen etc. weiss ;~eder die Geschich 
te etwas, noch find et sich davon e:i.ne Spur in der Begriffsentwicklung 
des Kapitals. Sporadisch kann sich die Manufaktur entwickeln lokal 
inmitten eines Rahmens, der noch ganz andrer Per~.ode angehort" (Marx 
1974, s , 405). 
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51)_ Diese politische "Unterdruckung" der lokalen "Beharde" ist mit einem 
im internationalen Vergleich starken Aufblilhen des zentralen groiechi 
schen Staatsapparates verhutden, eine Tatsache, die den gegenwartigen 
griechischen Neomarxisten enLaubt , vom "per-Ipher en'' Charakter des 
neugroiechischen Sta.ates zu sprechen. 

·SS. 1829 sind die militarischen Ausgaben siebenmal hoher als die Ausgaben 
des· Staates fiir zivile Zwecke (Stavropoulos 1979, B:i. 2, S. 36), 

50. Uber den Bonapartismus s. Poulantzas (1973) und Marx "Die 18. Brumair 
von Louis Bonaparte". 
Poulantzas betrachtet den Bonapartismus als e5.nen Zustand des "ka ta 
strophalen Gleichgewichts" zwischen den beiden wichtigsten p;esellschaft 
lichen Klassen (Bourgeoisie und !Toletariat). Diese Auffassung enthalt 
m.E. einen doppelten Mangel: Einerseits uerden die Krafteverhaltnisse 
auf der politischen !liihne als unmittelbare "'lliders;)iegelung" der Kraf 
teverhaltnisse zwischen den gesellschaftlichen Klassen betrachtet, 
Andererseits wird die "Anwes enbe i.t " der Volksmassen in den burgerlichen 
Parteien vernachlassigt, da die letzteren als ~losse Organisatoren bzw. 
Vertreter der herrschenden Klassen dargestellt i.:erden. In Wirklichkeit 
organisieren die burgerlichen Darteien aber die Hegemoriie der herr 
schenden Klassen iiber die Volksmassen und organisieren auch die "Ein 
verleibung" der Volksmassen in die burgerliche soziale Ordnung mittels 
einer · "Vertretung" nebensachlic~er (d. h , nicht-revolutionarer) Volks 
interessen. Diese letzte Funktion des bi.irgerlichen Parteisystems im 
pliziert die Maglichkeit einer offenen politischen Krise. 

57. Marx (1974) schr-e ib t , dass d.ie "Masse lebendiger Arbeitskrafte", die 
"frei in allem Eigentum" war, "auf den Verkauf ihres Arbei t svermdgens 
oder auf Bettel, Vaga!:>undage und Raub als die einzige Erwerbsquelle 
angewiesen (war). Dass sie das letzte zuerst versuchten, van diesem 
Wege aber durch Galgen, Pranger, Peitsche auf den schmalen Weg zum 
Arbeitsmarkt getriehen wurden, .ist gesc~ichtlich konstatiert" (S. 406- 
407). Man kann noch heute die einbalsamierten Kopfe mancher beruhmten 
griechischen Rauber der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts im Museum des 
griechischen Kriminalamtes be\undern. 

56. Schon 1824 ~laciert die provisorische ~iechische Rer.ierung die erste 
Staatsanleihe mit der Erklarung, dass 1.m Falle von T:i.lgung::;schwi erig 
kei ten die Regierung den "nat Lona Len Bod en" zu Gunsten der Anleihebe 
sitzer verkaufen werde,, 

der demol<ratischen Krafte Eur-opas !_".egen die Monarchien (Vournas 1956). 
Dagegen protestiert die "r-us s i.sche" Partei gegen die Trennung der Y-ir 
che Griechenlands vom Patriarchat, verlangt, dass der Konig sich dem 
orthodoxen Glauben anschlie~st und dass der Staat eine chri~tlich-ortho 
doxe Politik betreibt (Svoronos 1g75), 
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68, Es ist bezeichnend, dass Griechenland 1919 am imperialistischen Feldzug 
der westliehen Machte gegen die Sowjetunion teilnimmt. 

67. Der bedeutende ira.:rxistisc he Theoretiker dieser Zeit, der bis 1926 Vor 
sitzender der kommunistischen Fraktion im grieehischen Parlament ist, 
Serafim Maximos, behauptet sogar, dass die gt>iechischen Volksnassen 
"die anti-venizelisehe Fahne (d .h , die Monarchie) zum Symbol des Kamp 
f es gegen das Kapital nacb ten" (Maximos 1975, S. 14). 

6-S, In der Periode 1912-1922 verlassen ca. 230000 Grieehen das tiirkische 
Territorium. In derselhen Periode verlassen ca. 123000 Tiirken das grie 
ehische Territorium (Veremis 1986, S. 47). 

6 5. Gemass den Volkszahlungen betragt die Zahl der BaueI'n 1853 229259, 
1856 243807, 1861 247507 und 1870 218027 (Stavropoulos 1979, S. 146). 

6 LJ., Fiir die Mitte des 19; Jahrhunderts existierenden Gesellschaften ist na. 
tlli-lich der Anteil der nicht-agrarisehen BevolkeI'ung in Griechenland 
(1856: 26,5 %) - im internationalen Vergleich - eher gross (s. Kapitel 
9,4). Das impliziert aueh die Vorherrschaft der Form der einfachen 
werenproduktion im Agrarsektor (Va-wandlung der agrarischen Produktion 
zu Waren, nieht DUI' fiir den auswartigen Handel, ~6ndeI'n auch fiir- die 
nicht-agrarische Bevolkerung). 

63. Marx scbreibt im Kapital (MEW 25, S. 607-610): "Die Existenz des Wucher· 
kapitals erfardert nichts, als dass wenigstens ein Teil dee' Produkte 
sich in Waren verwandelt und zugleich mit dem_ Warenhande~ das Geld 
sich in seinen verschiedenen Funktionen entwickelt hat( ... ) Der Wucher 
wirkt so einer'seits untergrabend und zer'sterend auf den antiken urd 
feudalen Reichtum und auf das antike und feudale Eigentum. AndeI'erseits 
untergrabt und ruiniert er' die kleinbauerliche und kleinbiir-gerliche 
Produktion, kurz alle Formen, worin der Produzent noch als Eigentiimer 
seiner Produktionsmittel erscheint". Diese zersterende Wirkung kann 
aber das Wucberkapital im Griechenland des 19. Jahrhunderts nicht ha 
ben, des relativen Aufschwungs der agrarischen Kleinkultivierungen 
wegen. 

6 2. Balibar (1983) zeigt, dass der Obergang zu den biirgerlichen Herrschafts 
verbiltnissen die Form des "Amalgams" annimmt: Die neuen Herrschaftsfor 
men werden zunachst auf der ISsis der VOl"heITschenden gesellschaftliche 
Formen errichtet. 

61. Die Verpflichtung des Konigs, die Regierungsbildung·ausschliesslich 
der Mehrheitspartei im Abgeordnetenhaus zu iibertragen, wird erst 1875 
gesetzlich verankert (s. 9.2). 
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76. Dennoch hleibt die griechische Lohnquote im internationalen Vergleich 
niedrig: 1975 hetragt die froanzosische Lohnquote 61 %, die italieni 
sche 62 %, die westdeutsche 54 % und die britische 75 %.(Busch 1978). 
1978 liegt die spanische Lohnquote hei 67 % (Ochoa 1983), 

7 5. Die "amerikanische Hilfe" hetragt in der Zeitspanne Januar - Oktoher 
1952 96,6 Mill. Dollar, um sich ia d.r Zeitspanne Januar - Oktoher 
1953 auf 59,3 Mill, Dollar (in konstanten Preisen) zu vermindern. In 
dersUben Zeitspanne vermindert sieh der Betrag der·Kriegsentschcidi 
gungen von 24,T'Mill. Dollar auf 5,3 Mill. Dollar. 

74. Es ist b~zeichnend, dass bis heute in Sudgriechenland eine Bevolkerung 
aJ..banischer Abstammung existiert, die einen albanischen Dialekt spricht. 
Im Gegensatz dazu ist der slawisch-nazedonische Dialekt im gt-iechi 
schen Mazedonien verschwunden. 

73. Um den Krieg Griechenlands unter der Fiihrung der "deut sc hen" Fraktion 
(Meta>ias) gegen den italienischen Angriff zu eI'klBren, behauptet Ele 
fantis ( 1976, S, 211), dass "die deutsch-froeundliche Fraktion vor al 
lem Meta>ia s nicht unbedingt auch italien-freurolich ist", als ob der 
Krieg hzw. internationale Bundnisse ein KindErspiel ware. 

72. Deutschland fuhrt in dieser Zeit ebenfalls das Clearing-System ein. 
Die Expcrte nach.Deutschland betragen·l932. 14 % der gesamten griechi 
schen Exporte. Dieser Prozentsa tz erhoht sich b~s 1938 auf 40_ % (Ver 
gopoulos 1978, s, 36). 

71. entfallt 

70. Der grosste gr-iechische Industriesektor dieser Zeit sind die landwirt 
schaftlichen Industrien (Weine, Zigaretten etc. - 55,3 % der gesamten 
installierten Leistung). An zweiter Stelle kommt der Bergha.u (15,6 % 
der installierten Gesamtleistung), an dritter Stelle die Textilindu 
strie (15,4 % der gesamten installierten Leistung) und an vierter 
Stelle die chemische Industrie (3,4 % der installierten Leistung und 
7,5 % des gesamten industriellen Produkts) (Daten fiir 1920, nach 
Ba.banassis 1978, S. 174 ff,), 

69. In den Wahlen vom 1.11.1920 konzentriert die anti-venizelische "Union" 
(hierzu geh0rt auch die Sozialistische Arheiterpartei, nach 1924 Kom 
munistische Partei genannt) 55,9 % deI' Stimmen auf sich, wabrend die 
Liheralen 44, 1 % der Stimmen erhalten. 
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