
,,Die lVationen haben einmal angefdngen

und werd.en enden. Die europciische

Ko"fo dtration wird sie wahrsc /t ein lic h
ablasen."
(Ernest Rendlt, I SB2)
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Italienische Auflenpolitik - Vertiefung in_ Europa, ziigerliche

Aktivierung in der Allianzr I5

lBernhard Stahl)

Einleitung

Die italienische AuBenpolitik nach dem Zweiten weltkrieg rzisst sich in drei
Phasen einteilen: Nach einer turbulenten phase der westiniegration ti, 

-rsss

folgte eine Phase der Konsolidierung, die insgesamt _ eine Ausnahme bildet
staatspriisident Gronchi - durch eine eher reaktive Aul3enpolitik gekennzeichnet
war. Mit dem Ende des ost-west-Konflikts und der Ne--uoranung oes
Parteiensystems 1992/93 ist schlie8lich eine gewisse Aktivierung oer i6lieni_
schen Au8enpolitik diagnostizierbar.

Italiens drei Kreise der Au8enpolitik sind die Europa-, die Sicherheits_ und
schlieBlich die Mittelmeerporitik. Alle anderen Bereiche haben elne
vergleichsweise marginale Bedeutung, wie beispielsweise die
Au8enwirtschaftspolitik, die im Forgenden iiberblicksartig eingeliihrt wird,
bevor das Augenmerk der Europa- und die Sicherheitspolitf, - iiu"griffen oi.
Mittelmeerpolitik - gilr.

AuBenrvirtschaftspolitikr r6

Italien ist Mitglied in verschiedenen organisationen zur wirtschaftlichen
Zusammenarbeit wie der EU, der oSZE, Gg und der wro. Die itarienische
wirtschaft ist stark von einem anhaltenden problem gepragq das sich in einem
starken Nord-Siid-Geftille iiuBert, wobei der Stden hinsichdirh d". produktivitait
in fast allen wirtschaftsbereichen weit hinter dem Norden tiegt. viele
Siiditalie'er arbeiten deshalb im Norden des Landes oder im benichbarten
Ausland. Die Abhangigkeir Italiens vom Import wichtiger Rohstoffe rtilrrt" ui, in
die achtziger Jahre hinein iiberwiegend zu negativen Handelsbilanzen. Seit den
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts sind die Ha'delsbeziehungen Italiens vor
allem zu den anderen Mitgliedskindem der EG bzw. EU intensivi"ert worden. Der
Hauptanteil der italienischen Exportwaren wird nach Deutschland, Fra'kreich,
GrofJbrita.nien, Spanien, die USA und die Schweiz geliefert.ri wi.tuigr,"
Exportgiirer sind Maschi.en und rransporrmiuel (3g %): Ferrigwaren rzi,6 n,

rr5 Diese Studie ist eine iiberarbeitete Version von stahl und Stepp 2001. Fiir diverse
Rechercheaufgaben gebiihrr Dagmar Bankarnp und Veit Svoboda besonderer Dank.' - Llleser Abschnitt basierl aufden Arbeiten von Nicole Fassbender.

ft yst httn,llo-*.defusco.chlde2_itarien_wirtschaft.nt-i-7"oou. Microsoft @ Encarta @ 99DnzvKtoDaole
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davon 9,3 % Kleidung und Schuhe) sowie industrielle Vorprodukte (21,4 Yo).ttB

Die Exporte (zu jeweiligen Preisen) lagen im Jahre 1999 bei 216,3 Mrd. Euro.

Export und Import hielten sich 1999 fast die Waage; die Einfuhren lagen bei

Z0i,6Mrd. Euro. Das Bruttoinlandsprodukt (zu Marktpreisen) lag im Jahre 1999

bei 1099105 Mio. Euro.rre Die italienischeu Direktinvestitionen im Ausland

beliefen sich auf 5,78 Mrd. US $.r20

Europapolitik

Im Folgenden wird zuniichst auf bilaterale Probleme eingegangen, dann die

italienische Position zur Vertiefung der EU beschrieben und abschliefiend die

Eilstellung zur Entwicklung einer europiiischen Auf3en- und Sicherheitspolitik

skizziert.

Nachbarschaftsprobleme: Triest und Stidtirol

Der Hintergrund fiir die Triest-Frage und die S0dtirolproblematik reichen in

die vorigen Jahrhunderte zuri.ick. Was letztere betrifft, so hatte Italien in dem

nach dem dsterreichischen Au8enminister Gruber und De Gasperi benannten

Abkommen von 1946 die Autonomie der deutschsprachigen Minderheit in

Stidtirol garantiert. Trotzdem nahmen die Proteste der StjLdtiroler zu, und etne

Serie von Attentatett setzte die italienische Regierung unter Druck und die

<jsterreichische Regierung brachte den Fall vor die UNO. 1969 einigten sich die

Verhandlungsparteien auf ein neues Autonomiestatut, das bereits seit Anfang der

70er Jahre die Lage der deutschsprachigen Minderheit deutlich verbesserte. Die

offizielle Streitbeilegung des Konflikts vor der UNO erfolgte jedoch erst 1992.

Seitdem gilt Siidtirol als ,,Modellfall" einer friedlichen L<isung von

Minderheitenkonflikten in Europa.r2r

Mit Beginn der Krise in Jugoslawien wurde der Fall ,,Triest" noch einmal zum

Thema der italienischen AuBenpolitik. Die Stadt Triest war niimlich nach

Kriegsende unter UNo-Aufsicht gestellt worden, worauftrin sich die italienische

Regiirung fortan - auch auf massiven Druck der Offentlichkeit hin - um die

Wiedergewinnung Triests bemiihte. Erst 1975 konnte das Problenr mit der

Unterzeichnung des Vertrags von Osimo mit Jugoslawien vorlaufig beendet

werden: Die bestehenden Grenzen wurden anerkannt, Zugesttindnisse an Italien

waren der Schutz der italienischen Minderheit, wirtschaftliche Kooperation und

die Konstituierung einer zona .franca - einer Freihandelszone. Die italienische

Regierung erkannte zwar Kroatien und Slowenien im Rahmen der EG an, nutzte

rr* 
Quelle: hltp://rvuv.spiegel.de/almanach/laender/0,1518,1 53616'00.html.

rrt Quelle: http:/ ww.eu-datashop.de/dowrload/DE/indika/themal/basis 0l.pdf / bzw. Eurostat

Jahrbuch 2001, S. 23.
r:0 

Quelle: http:i/www.spiegel.de/ahnanaclVlaender/0.1 5 I 8,1 536 1 6'00 hnrl.
lI Vgl. Olt, Reinhard: "Modellfall Sudtirol", in: FAZ v.24.06.2002.

l
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jedoch die Unabhtingigkeit der neuen staaten dazu, um mit Ljubljana und Zagreb
den alten Rechtsstreit hinsichtlich des Schutzes der italienischen MinderheitJn 

i11
deren Gebieten, besonders jener in Istrien, neu aufzurollen. Nur mit Kroatien
konnte zuniichst ein vertrag geschlossen werden (r5. Januar 1992). Nach einervoriibergehenden Zuspitzung des Konfliktes mit Ljubljana unter der 

-Mitte-

Rechts-Regierung Berlusconi begannen im Marz 1995 iuniichst die Verhand_
lungen mit slowenien iiber ein-Assoziierungsabkommen mit der EU, die arsbaldin konkrete Beitrittsverhandlungen miindeten. Seit 1996 hat' Rom alleBemiihungen um eine Integration sloweniens - sei es in die NATO oderln dieEU - aktiv unterstiitzt (Missiroli l99g: 30).

Der italienische Au8enminister De Michelis regte seit l9g9 erfolgreich an,dass aus dem Verbund,,Alpen-Adria" durch eine Ei'weiterung ru.,F"ritugonur..,
(Italien' osterreich, Ungam, Jugoslawien, poren) ern um Kooperation und
Zusammenarbeit bemiihtes Forum entstand, das nach dem Ausbruch der
Jugoslawienkrise als Mitteleuropiiische Initiative (MED - mit sitz des seketa_
riats in Triest - institutionalisiert wurde. Tschechien, die Slowakei, rrouti"n,
Slowe'ien, Rumrinien, Bulgarien, weiBrussland und die ukaine traten hrnzu,
ohne dass der verbund allerdings nennenswerte politische Ergebnisse zeitigen
konnte (Bozzo und Ragionieri 1995:27g).

Verriefung und Erweiterungen der EG/EU

Italien gehdrt nt den Griindungsmitgliedem des Europarates (1949) und derEuropiiischen wirtschaftsgemeinschaft (Rdmische vertiage toiz;. riie erstenNachkriegsregierungen waren integrationsfreundlich und ,tarkt.n die
Vergemeinschaftung der EG, und es war De Gasperi, der zur Erganzung Oergeplanten Europiiischen 

^verteidigungsgemei'schaft die srrruFrurrg--""rn".
Europiiischen politischen Gemeinschafi (ErGl vorschlug (pistone toit: zzl1.
Italien unterstiitzte die politik des Strukturausgleichs und setzte sich fiir dieErweiterungen der Gemeinschaft ein, auch ivenn dies in e.ru! uur ai.
siiderweiterung nur halbherzig geschah. Die schwiichung der Mittelrieerregion
durch das Problem z.ypem und den Ausschluss der Tiirkei von den
Beitrittsverhandlungen sieht Rom mit Sorge (Missiroli l99g: 35).

_ 
Als groBer Erfolg italienisch_en Vermittrungsgeschicks wurde das europiiische

Gipfeltreffen in Mailand (19g5) gefeiert, auia-em die Ei'heitrich" gu.oiairrn.
Akte verabschiedet wurde. Doch die sehr integrationsfreundriche italienische
Europapolitik musste auch Riickschkige hinnehrien: Nach der Dolarabwerrung
1973 gelang es nicht, die Lira 

. 
in der europiiischen Wahrungsschiung" ,u

belassen. Die italienische Delegarion scheitertomehrmals (1961 ;n; itilj u"idem Versuch, im Bereich de1 
.A,gryrnolitik gtinstigere n"Oingung"n-Ri-JOu.

eigene Land auszuhandeln. schlieBlich bild*et ttatien das schlusslicht derMitgliedstaaten irn Hinblick auf Disziplin; es zog die meisten Rtigen be;tiglich
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der Umsetzung von EU-Richtlinien auf sich (Francioni 1992; Giuliani und

Piattoni 2001 : l20ff')'

Mehrmals tibernahm Italien eine aktive Rolle im europiiischen

Integationsprozess, sei es als Impulsgeber oder als Vermittler. Dabei setzt es

sich - in Maastricht (Martial 1992) wie in Amsterdam (Fagiolo 1997) * fiir eine

Stlirkung der Gemeinschaftsorgane, ftir eine Ausweitung von Politikfeldem

sowie ftir verbesserte Entscheidungsverfahren im Sinne von mehr Mehrheits-

beschliissen im Rat ein. Italien war insofem - zusammen mit Belgien und

Luxemburg - ein berechenbarer Partner der deutschen AuBenpolitik, wenn es

beispielsweise darum ging, mehr Macht flir das Europaparlament zu fordem
(Koff und Koff 2000: 205). Spiiter machte das italienische Parlament hiiufig

Ratifizierungen beztiglich Beitritten oder Vettragsiinderungen von der Zu-

stimmung des Europiiischen Parlaments abhiingig. Den Bemiihungen um eine

Flexibilisierung der Kooperation im EU-Rahmen steht Rom aufgeschlossen

gegeniiber, solange sie sich im Rahmen des ersten Pfeilers vollziehen (Masala

199619'l 336f.).

Obwohl die EU-Priisidentschaft Italiens 1990 von der Golfkrise und
innenpolitischer Instabilitiit gepragt war, konnten die grundlegenden Weichen ftir
den Vertrag von Maastricht gestellt werden. Das zentrale Thema der

italienischen Europapolitik seit Anfang der 90er Jahre war die Frage nach der

Teilnahme an der Wirtschafts- und Wtihrungsunion (WWU). Bereits bei den
Verhandlungen riber die WWU war die Strategie der italienischen Regierung
gespalten: Einerseits setzte sie sich ftir strenge Fristen und Verfahren der dritten
Stufe ein (1. Januar 1999), andererseits wolite Italien die Festlegung von

strengen Konvergenzkriterien venneiden, um die Teiinahme des Landes nicht zu
geliihrden. Nach dem Zerfall der poiitischen Ftihrung im Frtihjahr 1992 und der
so bezeichneten ..Krise von Maastricht" verloren die Finanzmiirkte den Glauben
an eine italienische Haushaltssanierung, und die Lira wurde am 13. September
1992 um 7Yo abgewertet. Vier Tage spiiter musste die Lira den Wechsel-

kursmechanismus des Europiiischen Wiihrungssystems (EWS) verlassen. Die
folgenden Regierungen arbeiteten daher auf die vollstiindige Riickkehr in das

EWS und eine Teilnahme an der WWU hin. Der Finanzminister der Regierung

Dini, Masera, schlug sogar die Fixierung der Maastrichtkriterien in der

Verfassung vor. Ministerpriisident Romano Prodi veranlasste einschneidende
cikonomische Ma8nahmen, die schliel3lich Erfolg hatten: So konnte nach langen

Verhandlungen die Lira am 24. November 1996 in den Wechselkursverbund
zuriickkehren. Im Mai 1998 entschieden die Staats- und Regierungschefs der EU
iiber die Staaten, die an der Einftihrung des Euro beteiligt werden sollten: Italien
geh<irte dazu (Masala 1999: 120f.). Mit dem Antritt der Regierung Berlusconi
nahmen allerdings die Anzeichen zu. dass ltalien weniger als zuvor bereit ist,

nationale Haushaltszieie der europiiischen Finanzdisziplin unterzuordnen.'--

'tt Kapner, Fred: ,,Rome pressure orr stability pact." in: Financial Times v. 08.07.2002, S. 2.
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Ein Beispiel fiir den deutsch-italienischen Gleichklang in der institutionellen
Europapolitik war die Gemeinsame Erkliirung vom Juli 1995 im Vorfeld der
Regierungskonferenz von Amsterdam. Nicht immer jedoch waren die deutsch-
italienischen Beziehungen ungetriibt. So l<iste die deutsche Vereinigung
Bedenken bei der italienischen Regierung aus, und Ministerpriisident Andreotti
iiuBerte sich skeptisch iiber den schnellen Verlauf der Zwei-plus-Vier-Konferenz
(Ferrera (1989/90: 346f.). Zudem schiirte die harte Haltung der Deutschen
Bundesbank in Bezug auf die Anwendung der monetiiren Konvergenzkriterien
von Maastricht in Rom die Furcht, Bonn wolle Italien nicht bei der
Wiihrungsunion dabei haben. Als Mitte der 90er Jahre von deutschen
Regierungsvertretem laut iiber einen eigenen Sitz im UNO-Sicherheitsrat
nachgedacht wurde, geh<irte Rom zu den schiirfsten Kritikem dieser Idee. Aber
spdtestens seit den gemeinsamen Regierungskonsultationen im September 2000
in Berlin zeigen sich die Beziehungen spi.irbar verbessert, auch die kooperative
Haltung Berlins wiihrend der Verhandlungen von Nizza wurde in Italien
anerkennend registriert (Ferraris 2000). So priisentierten beide ein gemeinsames
Memorandum zur ,verstiirkten Zusammenarbeit' im Oktober 2000, das sich als
kompromissftihig fiir die in Nizza gefundene Regelung erwies (Missiroli 2002:
r12).

Im Gegensatz zu den dramatischen innenpolitischen Ver2inderungen Anfang
der 90er Jahre standen in der Auf3enpolitik weiterhin Stabilitat und Kontinuitat
im Vordergrund. Der Versuch einer innenpolitischen Neuorientierung und die
Reformierung des politischen Systems lieBen der AuBenpolitik einen sekundiiren
Platz zukommen. Die 1994 eingesetzte liberal-konservative Regierung unter
Silvio Berlusconi betonte zwar erstmals das ,,nationale Interesseo' Italiens, ohne
jedoch in den acht Monaten ihres Bestehens ein inhaltliches Programm einer
,,neuen" italienischen AufJenpolitik folgen zu lassen (Aliboni 1996:45). In der
zweiten Amtszeit Berlusconis (seit 2001) wird jedoch eine Neudefrnition der
Europapolitik erwartet (Maruhn 200012001: 355). Damit wiirde ein Trend
verstarkL der seit Anfang der 90er Jahre spiirbar ist. Seit 1992 beginnt ltalien
eigene Belange in der Europapolitik nuancierter zu vertreten. Noch unter Ciampi
legte es erstmals ein Veto gegen den Finanzrahmenbeschluss von 1995/96 als
Druckmittel ein, um bei dem Streit iiber die Regelung der Quoten fiir die
Milchproduktion einer Strafzahlung zu entgehen, was ihr auch gelang. Bei der
Neubesetzung der EU-Kommission bestand Italien darauf, dass die Ressorts
Finanzen und Wirtschaft an eigene Landsleute vergeben wurden. Die Ernennung
Romano Prodis zum Kommissionspriisidenten wurde dementsprechend mit
Genugtuung zur Kenntnis genommen, auBerdem zeichnet der erfahrene
Kommissar Mario Monti filr die Wettbewerbspolitik verantwortlich. Im Januar
beschloss Italien als erstes grcif3eres westliches Land, Nord-Korea diplomatisch
anzuerkenner, was seinen Ruf, AuBenseitenegime salonftihig zu machen,
bekriiftigte.r23

'" ,,The Koreas. Italy brings North Korea out of isolation." Asia Times online (Korea Web Weekly)
v. 07.01.2000, http://www.atimes.com./Koreas/BA07Dg0l.htrnt [02.01.03].
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Position zur Kooperation in der europiiischen AulSenpolitik

Italien war in der Regel ein loyales EPZ-Mitglied, das gemeiusame Beschliisse

mittrug, auch wenn es - wie in der Nahostpolitik - manchmal anderer Meinung
war. Die einzige neilrenswerte Ausnahme bildete der Falkland-Krieg im Mai
1982, als Rom nach einiger Zeit aus der gemeinsamen Embargo-Front gegen

Argentinien ausbrach (Bonvicini 1996:. 95). Die italienische Regierung setzte

sich ftir institutionelle Weiterentwicklung der EG ein, was bereits 1981 in Form

der Genscher-Colombo-Initiative zum Ausdruck kam. Hierzu gehcirte vor allem
die Entwicklung einer funktions-'und handlungsftihigen europiiischen Au8en-
politik (GASP). Gemeinsam mit GroBbritannien erarbeitete Italien im Rahmen

der Maastrichter Verhandlungen zur Politischen Union eine Initiative fiir den

Verteidigungsbereich: Die WEU sollte Verteidigungsinstrument der EU und

gleichzeitig europiiischer Pfeiler der NATO werden. Italien bezog in der Frage

der ,Atlantiker' versus .Europiier' damit keine eindeutige Position.'-. Seine

Initiativen zusanlmen mit dem Vereinigten Kcinigreich belegen indes, dass es

eine europiiische Verteidigung nur in enger Abstimmung zu den USA und zur
NATO gutheiBt.

Im Vorfeld der Regierungskonferenz von Amsterdam (1995) legte die

italienische Delegation detaillierte Vorschliige zur Weiterentwicklung der GASP

vor: Die GASP sollte personalisiert (,,Mr. GASP"), die Flandlungsftihigkeit
durch verstiirkte Einbeziehung des Europiiischen Parlaments und Ausweitung
des Mehrheitsprinzips verbessert und die Integration der WEU durch etne

Personalunion von WEU- und EU-Generalsekretiir vorangetrieben werden. Wie
die Entwicklungen nach Amsterdam zeigen, sind diese italienischen

Vorstellungen zur offiziellen EU-Politik geworden (Masala 1995/96: 328f.,

330f.).

Sicherheitspolitik

In der Nachkriegszeit galt die Wiedergewinnung der Souveriinitiit und die

Ankniipfung an die Position des priifaschistischen Italiens im intemationalen
Gefiige als oberstes au8enpolitisches Ziel. Der Pariser Friedensvertrag konnte

somit nur Enttiiuschung hervorrufen: Italien musste den Dodekanes an

Griechenland und Istrien an Jugoslawien abtreten und auf alle Kolonien
verzichten. Triest wurde Freistaat unter Aufsicht der Alliierten, nur die Brenner-

grenze blieb bestehen. Die erste Regierung unter Aicide De Gasperi (Minister-
priisident) und Carlo Sforza (AuBenminister) bemiihte sich erfolglos um eine

Revision des Friedensvertrags (Sechi 1988: I l2f.).

rra Die eindeutige Stellungnahme zugunsten der amerikanisch-britischen Position in der Irak-Frage

im ,,Brief der Acht" legt Zeugnis ab von der zunehmenden atlantischen Positionierung der

Berlusconi-Regierung, vgl. Koch, Rainer: ,,Solidaritiits-IJtief treibt Keil zwischen Europiier'", in: FTD
r,. 3 I .01 ./1.02.2003, S.9.
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obwohl im pariser Friedensvertrag eine baldig..AlluhS" in die Vereinten
Nationen vorgesehen war, scheiterten die ersten beiden Eintrittsversuche amveto der udssR aufgrund der westorientierung Italiens, so dass 

", ".., i,dritten Anlauf 1955 Mitglied der UNO werden konnte.

Die Beziehungen zu den USA und der Sowjetunion

Nach dem Zweiten weltkrieg war ltalien nicht in der Lage, die eigene
Sicherheit zu gewtihrleisten und versuchte zunlichst ohne Erfolg, die USA ah
direkte Schutzmacht auf bilateraler Ebene zu gewinnen. Das parteiensystem _
auf der einen Seite das btirgdrliche Lager, angefiihrt von der Democrazia
cristiana (DC), auf der anderen die Linksparteien, vor allem die partito
Comunista ltaliano (PCD - spiegelte in gewisser weise die Struktur des ost_
west-Konflikts wider. Mit dem Hinweis auf eine innenpolitische
,,kommunistische Gefahr" konnte die Regierung De Gasperi das Interesse der
USA an Italien wecken und damit die finanzielle unterstritzung fiir den
wiederaufbau des Landes - auch im Rahmen des Marshall-prans - sichem.
Trotz starker opposition (Kommunisten und sozialisten) schlug die Regierung
den Kurs einer eindeutigen westorientierung ein: Itarien wurde Gnindungs-
mitgiied von NATo und Europarat (1949), sechs Jahre spater auch der wEU.
Innenpolitisch blieb die westorientierung bis Ende der 50er Jahre umstritten -die Kommunistische Partei akzeptierte erst 1976 die Mitgliedschaft Italiens in
der NATo und betrieb bis zum Ende des ost-west-Konflikts eine eigene
AuBenpolitik.

Italien hatte mit dem Beitritt zur NATO, zur Montanunion l95l sowie den
verhandlungen zur Griindung der EG eindeutig eine politik der westbinduns
verfolgt. Mit der wahl des christdemokrate' Giovanni Gronchi zuri
Staatspriisidenten im Jahr 1955 erfuhr diese politik eine Akzentverschiebung
(<Neoatlantismo)>. Gronchi kritisierte die Dominanz der uSA, GroBbritanniens
und Frankeichs in der Atlantischen Allianz und beanspruchte fiir Italien einen
grciBeren Handlungsspielraum auf intemationaler Ebene. Als vermittler im ost-
west-Konflikt versuchte Gronchi sich allerdings weitgehend erfolglos (stepp
2001: 35f.). Freundschaftliche Beziehungen wurden mit der Sowjetunion
gepflegt, diejedoch aufgrund der Repressionen in ungam 1956 in Frage gestellt
wurden. Auch der bilaterale Vertrag zur Stationierung von amerikanischen
Raketen auf italienischem Boden 1959 belastete das italienisch-sowjetische
verhiiltnis in erheblichem MaBe, da er dem Vorschlag der sowjetunion, Italien
als <neutralen> Raum zu belassen, eine deutliche Absage erteilte- Die Diskussion
tiber eine eventuelle auBenpolitische Neutralitiit Italiens war damit de facto
beendet. Im selben Jahr honorierte der NATo-Rat die Bemiihungen ltaliens, eine
aktivere Rolle innerhalb des Btindnisses einzunehmen, indem es in das <Komitee
der Zehn> aufgenommen wurde. Der Prager Fr{ihling l96g fiihrte schlieBlich zu
einer tiefen vertrauenskise der Regierung und der Lossagung der
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kommunistischen Partei (PCI) unter Togliatti von Moskau (,Euro-Kommunis-

mus', vgl.Dr0ke 1986: 147).

Der Ende der 60er Jahre aufkommende Terrorismus, die wirtschaftliche Krise

in Italien und der Zugewinn an Wiihlerstimmen der PCI (1976: 34,4 Yo) lietJen

dasLand innenpolitisch instabil erscheinen. Der damalige AuBenminister Giulio

Andreotti versuchte, die Beziehungen zu den USA unter Ausklammerung der

innenpolitischen Lage zu verbessem, dies gelang jedoch erst 1979 im Zuge des

NATO-Doppelbeschlusses. Die Sowjetunion intensivierte hingegen wiihrend

dieser Zeit die politischen und wirtschaftlichen Kontakte mit Italien, das als

,,offenstes" und ,,schwiichstes" westeuropiiisches Land eingestuft wurde, und

versuchte, den Ansatz einer autonomen, btindnisunabhlingigen italienischen

AufSenpolitik zu stiirken. Die amerikanische Raketenstationierung (1979), der

sowjetische Afghanistanfeldzug und verbesserte Beziehungen zwischen Italien
und der Volksrepublik China beendeten die mit hohen Erwartungen versehene

neuerliche bilaterale Phase zwischen der UdSSR und Italien. Anfang der 80er

Jahre wurden die Beziehungen zur Sowjetunion vor allem im Energiesektor

wieder aufgenommen (1982 ,technischer Vertrag' mit ENI). Seit Mitte des

Jahrzehnts bemiihte sich Italien auch um verbesserte Beziehungen zu kleineren

Ostblockstaaten (,kleine Ostpolitik'). Die Reformpolitik von Gotbatschow
rvurde in Italien von allen Parteien begri.if3t (Ferraris 1990: 304).

Trotz immer wieder aufflammender innenpolitischer Debatten, die rn
bestimmten Krisensituationen (U2-Vorfall, Kubakrise, Vietnamkrieg) von der
Opposition initiiert wurden, biieb Italiens Biindnispolitik letztlich konstant. Die
Regierung widersetzte sich sogar Anfang der 70er Jahre einer Neuordnung der
militarischen Sicherheitsstruktur in Siideuropa, insbesondere einer Verringerung
des Waffenarsenals. Italien bot sich zur Stationierung der Cnrise fulissiles im
Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses an - gegen den Protest der Kommunrs-
tischen Partei. Die Btindnistreue zeigte sich in der Frage der NATO-
Osterweiterung emeut, als Rom trotz Kritik einzelner Regierungsparteien der
Erweiterung letztlich zustimmte (Dassi undMenotti 1997). Bis in die jiingste
Vergangenheit kam es immer wieder zu kleinen Verstimmungen im italienisch-
amerikanischen Verhaltnis, genlihrt durch Vorfiille wie beispielsweise das

Seilbahnungliick von Cavalese vom Friihjahr 1998, als ein amerikanischer
Militiirjet den Tod von 20 Menschen verursachte, die Piloten von einem US-
Militiirgericht dafiir jedoch zuniichst freigesprochen wurden.'25 Allerdings ist mit
Antritt der Regierung Berlusconi 2001 eine emeute Anntiherung an die
Vereinigten Staaten zu beobachten: Ob Klimaveriinderung, Raketenabwehr oder
Irakfrage, Italien stellte sich klar auf die Seite der Regierung Bush (Maruhn
2000/2001:358).

'" Die Piloten wurden vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Spaiter u,urden sie jedoch

unehrenhaft aus der Armee entlassen und der Pilot zu einer Bewiihrungsslrafb verurleilt, weil die
Flugaufzeichlungen manipuliert wurden. Vgl. Areion Online: Italien-Chronik.
http://wuw.urbanplus.tintagel.netlitalienc.html ! 4.9.200 I l.
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Die out-of-area Aktivitaten

Im Zuge einer gewissen <Aktivierung> italienischer Au8enpolitik Ende der
70er Jahre verschob sich der Schwerpunkt der Sicherheitspolitik auf den
Mittelmeerraum. Aus diesem Grund wurden Anfang der 80er Jahre der Einsatz
von militiirischen Mitteln in friedensstiftender Mission und ,,out-of-area,,-
Einsiitze in verstiirktem MaBe diskutiert. Italienische Truppen nahmen erstmals
im Sinai zur Uberwachung des Camp-David-Abkommens und 1983 an der unter
amerikanischer Filhrung stehenden Mission im Libanon teil (Stepp 2001 49-69).
Italien galt in der Folge als eifriger Unterstiitzer von UNO-Missionen, was zum
Beispiel am Engagement von 2.500 Mann in der ehemaligen Kolonie Somalia
Mitte der 90er Jahre im Rahmen der UNOSOM abzulesen war. Die Mission
stellte gleichfalls einen Beleg fiir eine etwas gr<ifJere Eigenstiindigkeit der
italienischen Aul3enpolitik dar, geriet doch Rom mit seiner Kritik an UNOSOM
sowohl in Konflikt mit dem Hauptverbiindeten USA wie auch mit der UNO
(Bonvicini 1996:99).

Seit einiger Zeit schliigt Rom vor, den Sicherheitsrat zu reformieren. Brachte
De Michelis 1990 noch die Idee eines europ[ischen Sitzes ein, so pliidiert Rom
seit 1992 fi.ir eine Ausweitung der Anzahl nicht-stiindiger Mitglieder.

Die italienische Regierung unterstiitzte den militiirischen Einsatz der USA und
ihrer Verbtindeten im Golfkrieg l99l zwar, indem sie einige Kriegsschiffe und
eine Staffel Tomados entsandte. Der damalige Ministerpriisident Andreotti
machte jedoch deutlich, dass er weitergehende diplomatische Bemiihungen und
wirtschaftliche Sanktionen bevorzugt hiitte. Im Jugoslawienkonflikt war
AuBenminister De Michelis aktiv an der Suche der Europiier - in Form der
Troika - nach einer friedlichen Konfliktbearbeitung beteiligt (1991) und biltigte
die schnelle Anerkennung Sloweniens und Kroatiens durch Deutschland. Spiiter
engagierte sich Italien auch in der maritimen Uberwachung des Embargos gegen
die Republik Jugoslawien im Rahmen der Westeuropiiischen Union (WEU) und
der NATO mit einem Zerstdrer. Des Weiteren stellte es die Infrastruktur zur
Durchftihrung der Luftoperation ,,Deny Flight*, die der Kontrolle der
Flugverbotszonen im ehemaligen Jugoslawien diente. Jedoch wurde es erst spat
im Mai 1996 Mitglied der wichtigsten Institution zur Lrisung des Konflikts, der
Kontaktgruppe (Missiroli 2002: 102).

Nachdem die Massenflucht von Albanem im Friihjahr l99l an die Ktste
Apuliens zu eskalieren drohte, setzte sich der AufJenminister De Michelis ftir ein
sofortiges Krisenmanagement im Rahmen der Europiiischen Politischen
Zusammenarbeit (EPZ) ein und versuchte ebenfalls, den Verbund,,Alpen-Adria"
(spdter ,,Pentagonale" ) zu aktivieren. Die Bereitschaft Italiens zur Ubemahme
von grri8erer militArischer Verantworhrng demonstrierte die Mission ,llba" in
Albanien, die auf italienische Initiative mit Billigung der UNO und in
Zusammenarbeit mit der OSZE von einem multinationalen Koms im

i:

t
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Friihling/Sommer 1997 unter italienischer Leitung durchgefiihrt wurde, um die

Situation in Albanien selbst zu verbessem (Stepp 2001: 98-12l).

Die Regierung des Mitte-Links-Lagers unter Massimo D'Alema, clie ein
Spektrum von frtiheren Christdemokraten bis hin zu ehemaligen Kommunisten
umfasste, kam im Kosovokonflikt unter Druck.r26 Zunlichst wurden die Politik
des Westens und die NATO-Bombenangriffe im Simre der geforderten

Bindnistreue verteidigt, aufgrund des innenpolitischen Widerstands verurteilte
man jedoch im weiteren Verlauf den Einsatz von militiirischen Mitteln und rief
zu einem Ende der Luftschlage auf. Seit Beendigung des Kosovokrieges 1999 ist
Italien mit der Verwaltung eines Sektors im Westen des Kosovo betraut. Italien
ist Ende der 90er Jahre mit ca. 10.000 Mann an friedensschaffenden oder -
erhaltenden MalJnahmen im Ausland (Kosovo, Bosnien, Albanien, Ost-Timor)
engaglert.

Die Initiative des Verteidigtmgsministers Scognamiglio, auf die allgemeine
Wehrpflicht zu verzichten und bis 2009 eine leistungsftihige Berufsarmee
aufzubauen, wurde vom Parlament im Oktober 2000 verabschieclet. Der
Beschluss der italienischen Regierung sieht vor, die Truppenstiirke von ca.

300.000 auf etwa 200.000 zu reduzieren. Die Schaffung einer Europiiischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik soll damit nach Kriiften untersttitzt
werden, wovon auch die britisch-italienische Initiative vom Juli 1999 Zeugnis
ablegt.

Weitere Bausteine im Bereich der Verteidigungskooperation sind die diversen
multilateralen Vereinbarungen wie die mit EU-Mittelmeemachbam
(EUROMARf'OR, EUROFOR), die 1997 vereinbarte spanisch-italienische
Amphibieneinheit oder der im Aufbau befindliche italienisch-slowenisch-
ungarische Heeresverband.

Mittelmeerpolitik

Neben den Atlantischen Beziehungen und Europa gilt der Mittelmeerraum als

,,dritter Kreis" der italienischen AuBenpolitik. Wiihrend die ersten beiden durch
multilaterale Strukturen gepriigt sind, bietet der Mittelmeerraum Italien auch die
Miiglichkeit, sich auf traditioneller bilateraler Verhandlungsbasis zu engagieren.

Mit der ,,priisidialen AuBenpolitik" Gronchis (1955) begann das italienische,
von den vorherrschenden Btindnissen weitgehend autonome Engagement im
Nahen Osten. Aufgrund von traditionell freundschaftlichen Verbindungen zu den

arabischen Staaten sah sich ltalien mehrmals dazu aufgerufen, zwischen den

arabischen Staaten einerseits und Israel und den Westmiichten andererseits zu

vermitteln. Dies fiihrte imrner wieder zu Spannungen mit den USA.

rro Vgl. .,Italiens Standhaftigkeit irn Kosovo-Konfl ikt*,NZZ v.8.4.1999.
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offensichtlich wurden diese beispiersweise Mitte der g0er Jahre nach derEntflihrung des italienischen Kreuzfahrtschiffs,rchiile L;;',;;,,"i[ 0.,amerikanische Druck, einen iigyptischen Entfiihrer auszuliefem, gar zurspaltung
der italienischen Regierung fiihrte (Jtinemann 1993). ' o-- --' vF'

In Krisensituationen im Nahen osten - wie der schrie8ung des Suez_Kanals(1956) oder dem Sechstage- (1967) und dem.,yom_Kippur_Krieg (1973) _versuchte die italienische Regierung sters, die uitat".aten'ieri"rrr"!.), 
^ 0."arabischen staaten nicht zu geftihrden. wiihrend der g0er Jahre und auch imGolfkrieg unterhielt Rom spezielle B_eziehungen zur plo, von denen sie sich

lmpulse zur Lcisung des Nahostkonflikts erioffte. So stelte die itarienische
Regierung sich dem problem der pakistinafliichtlinge und bemilhte sich um dieLcisung des Konflikts im Rahmen der EG (Koff undkoff 2000: 205).

Als die nordafrikanischen Staaten unabhiingig wurden, erkannte dies Itarienfrtihzeitig an, und Ministerpriisident Fanfani tiirrt" sich stark nir-ei'e ,,porit*des verstehens". Doch es kam auch vereinzelt zu Spannungen, wie r963 beimstreit mit Tunesien um Fischereirechte. Bereits 1976 forderte AufjenministerAndreotri ein koordiniertes Handeln der EG im libanesisch., g,i.g".k i;;, o*Einsatz von militiirischen Mitteln erfolgte jedoch erst l9g3 im Rahmen einerinnenpolitisch hrichst umstritteren op"oi"-kieping-Aktion> unter UN_Mandat.

Den Golfkrieg nutzte AuBenminister De Michelis, um die Mittelmeerpolitik
wieder stiirker zu thematisieren, da diese durch die Veranderungen i" rr,iiii_ *oosteuropa an den Rand des europ?iischen Interesses gedrgngt zu werden drohte.Italien versuchte in Anlehnung an die Konferenz iiber sicherheit undZusammenarbeit in Europa (KSZE), eine Konferenz fiir den Mittelmeerraum(KSZM) zu institutionalisieren, was jedoch zun2ichst scheiterre (Ferrera tsgotgt:340). In der Folge beteiligte sich ltalien aktiv an der Konzeptionierung der
,,Euro-Mediterrane' partnerschaft" im Rahmen der EU, was Mitte der 90er Jahrezur Schaffung eines ,,Raum-es.des Friedens, der Stabilitdt u'd des g.-rin.u..nwohlstands geftihrt hat". Jedoch blieb der ,,Barcelona-pror.rr" 'rrirlung 

orrn,weitergehende Ergebnisse.

. Italiens Engagement in. der Region bleibt indes bestehen. So war es deritalienische premier D'Arema, dei als erster westlicher Regierungs"tr"i nu"r,Aussetzung der UNo-Sanktionen im Dezember r999 den rru"yr.t"i-iiuut..rr.i
Ghaddafi besuchte.

Italien in der GESVp

Italien ist in allen poritikbereichen flir eine Starkung der Gemeinschaftsorgane
eingetreten, mit einer Ausnahme: der verteidigungspolitik. Dies bedeutete aberkeineswegs, dass Italien in diesem Bereich eiier unilateralistische'politik das
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I Wott reden mdchte, vielmehr sah es die Verteig^lgune in der intergouvememental

I organisierten NATO am besten aulgehoben.'" Ir.alien zeigre sich dabei sters

I besorgt, dass andere groBe Mitgliedstaaten die europiiische Verteidigungspolitik
I monopolisieren kcinnten (Donfried und Gallis 2000: 6). Mit Nachbarstaaten
I pflegte Rom multilaterale Initiativen im Verteidigungsbereich, wie Eurofor und

Euromarfor (I, F, E, P), die spanisch-italienische Amphibieneinheit oder die
Alpine Brigade mit Slowenien und Ungarn unter Beweis stellen.

Italien hat in der Frage der militiirischen Komponente der GASp eine ,Sowohl-
als-auch-Politik' vertreten. Einerseits hatte Rom gegen eine Stiirkung der
europiiischen Verteidigung nichts einzuwenden. Es sprach sich - bspw. im
Vorfeld der Amsterdamer IGC - fiir eine Integration der WEU in die Union aus
(Missiroli 2002: l0). Andererseits jedoch ist Italien gegen jede Form der
europiiischen Verteidigung gewesen, die auf Kosten des transatlantischen
Btindnisses gehen wiirde. So hatte sich Rom bspw. geweigert, dem Eurokorps
beizutreten. Und als Kohl und Mitterrand ihre vorstellungen der Schaffung einer
Politischen union in Maastricht priisentierten, tat sich ltalien mit GroBbritannien
zusammen und lancierte ein Mernorandum, das die Einbettung der europtiischen
Sicherheitspolitik in die NATO betonte. Diese Kooperation mit GrofSbritamrien
im verteidigungsbereich hat Italien beibehalten, wie die rihnlichen Initiativen im
Vorfeld von Amsterdam und vom Juli 1999 gezeigt haben.

Der U-turn der britischen Regierung in St. Mal6 hatte die italienische
Regierung zuniichst iiberrascht, Italien aber passte sich der neuen Situation
schnell an und vertrat wie die anderen ,groiJen Drei' von nun an eine rasche
Inkorporation der ESVP in den zweiten Pfeiler der EU (Missiroli 2002: 15).
Dabei ging Rom weitreichende Verpflichtungen ein und zeichnet ftir 15% der
Ileadline Goals von I{elsinki (u.a. 12000 Mann fiir den Soforteinsatz)
verantwortlich. Ahnlich wie im deutschen Fall wurden allerdings Zweifel laut,
ob Italien diese Vorgaben wird erftillen kcinnen, schlieBlich weist sein Haushalt
die geringsten Ausgaben liir Verteidigung der vier gr<iBeren Staaten aus
(Missiroli 2002: 17 f .).

Als jringstes Beispiel ftr die immer noch akute Ambivalenz der italienischen
Verteidigungspolitik zwischen NATO und ESVP kann der Riickzug aus der
Beschaffung der 400M-Transporter gelten. Italien hatte sich von Beginn an aktiv
an den Planungen beteiligt und zuniichst den Kauf von 16 Maschinen in Aussicht
geste11t.r28 Die Regierung Berlusconi stomierte jedoch die Bestellung mit dem
Hinweis, das Flugzeug wilrde von den italienischen Streitkriiften nicht bencitist.

'tt Vgl. hierzu die Ausfthrungen von Luigi Ferraris aufdem 2. PAFE-Beiratsrreffen in Otzenhausen
(Boekle und Friedrich 2002: | 91.
[8 

,,Italien streitet tiber europaischen Militiirtransportel', FAZ v. 8. I L200 l, S.28.
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Zugleich betonte Rom jedoch die Notwendigkeit der Schaffung einer
europaischen Verteidigungsindustrie, respektive einer Verteidigungsagentur. r2e

Zusammenfassung

o Italien bevorzugt multilaterale Handlungszusammenhiinge. Selbst
urspriinglich unilaterale Initiativen werden in der Regel multiiateral
abgesichert.

e Die EU ist die bevorzugte Institution. Italienische Regierungen haben
sich stets flir die Stiirkung der Gemeinschaftsinstitutionen eingesetzt.
Seit etwa zehn Jahren gibt es einen Trend zur nuancierteren
Positionierung innerhalb der EU.
In der EU zeigt sich Italien oft initiativ, im ersten Pfeiler ist
Deutschland, in der GASP GroBbritannien der hiiufigste Partner ftir
Initiativen. Bei der Umsetzung von Politiken ist die schlechte
.comp I i ance' -Bilanz aufftillie.

r In der Sicherheitspolitik bezieht Italien keine eindeutige Position
zwischen ,,Europiiem" und,,Atlantikem". In den letzten Jahren wird die
atlantische Position wieder stiirker.

. Italien ist ein letztlich treuer Biindnispartner. Allerdings erfolgt die
faktische Untershitzung der Partner oft spiit, und der milit,irische
Beitrag ftillt in der Regel gering aus.

Rom bevorzugt Verhandlungsl<isungen und bietet sich auch geme als
Vermittler in Konflikten an. Militarischen L<isungen gegeniiber ist man
skeptisch.
Die italienische AuBenpolitik ist stetig und berechenbar. In den 90er
Jahren gibt es einen klaren Trend zur Aktivierung, was an den stark
zunehmenden out-of-area Einsiitzen besonders deutlich wird.

l2e 
,,Martino: Sicherheit wird zu einem Luxusgut" ,FAZ v. 11,2.2002,5,6
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