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5.6.20  Identitätsbildung von Jugendlichen 
im Kontext radikaler und 
gewaltaffiner Szenen und Milieus

Helmut Volk
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5. Möglichkeiten der Schule, oder: Gibt es ein Curriculum für richtiges politisches 
Denken und Verhalten?

6. Literaturverzeichnis

Ausgehend von Jugendstudien zu politischen Einstellungen und von Konzepten der 
politischen Sozialisation wird die Frage gestellt, inwieweit radikale Ideologien, Weltan-
schauungen und Erklärungsindoktrinationen auf den Prozess der Identitätsbildung von 
Jugendlichen in der Phase der Adoleszenz Einfluss nehmen und zu einer Radikalisierung 
führen können. 
Daraus ergeben sich weitere Fragestellungen:
 • Welche Rolle spielen dabei die Familie und spezifische Szenenmilieus, die zunehmend 

die Familie ergänzen und ablösen? 
 • Wie kommt es zu einem Qualitätswechsel von der radikalen Einstellung zur Ge-

waltaffinität?
 • Welche Aufgabe kann die Schule erfüllen?
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1. Jugend, Sozialisation, Politik und Gesellschaft 

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit den Themenbereichen Jugend, Politik, Radi-
kalität, Sozialisation und Identitätsfindung steht die Frage, inwieweit »Angebote« vonseiten 
politischer oder religiös fundierter Radikalismen explizit in der diffusen Phase der Adoles-
zenz bei manchen Jugendlichen eine Radikalisierung initiieren können. Oder: Wo sind im 
Verlauf der (politischen) Sozialisation die »Einfallstore«, an denen extremistische Ideologien 
(rechts-, linksextremistisch, islamistisch) andocken, Jugendlichen scheinbar allgemeingülti-
ge Lösungen und Erklärungen anbieten und so offensiv in die Identitätsbildung eingreifen? 
Oder: Unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen sind Jugendliche anfällig für 
die Angebote der Radikalismen?

Innerhalb der politikwissenschaftlich orientierten Jugendforschung in Deutschland können 
zwei verschiedene Perspektiven unterschieden werden:

 • Die Einstellungsforschung fragt nach der Verteilung bekannter politischer Positionen 
und nach der Akzeptanz der geltenden Prinzipien innerhalb der nachwachsenden Ge-
nerationen. Im Mittelpunkt stehen das politische Interesse, die Parteienpräferenzen, die 
Demokratievorstellungen oder das Vertrauen in politische Institutionen.

 • Die Sozialisationsforschung fragt nach der Genese politischer Einstellungen im Jugend-
alter. Im Vordergrund stehen explizit im Altersbereich der Adoleszenz die verschiedenen 
Gelegenheiten und typischen Sozialräume als Bedingungen des Einstellungserwerbs.

Der Zeitraum der Adoleszenz wird nicht mehr wie im vorigen Jahrhundert eingegrenzt 
als der Zeitraum zwischen Pubertät und Beruf/Heirat. Die stattgefundenen und weiterhin 
stattfindenden Verschiebungen werden in der Jugendforschung unter dem Stichwort »Ent-
strukturierung der Jugendphase« seit Anfang der 1990er-Jahre gefasst (vgl. Baake, 1993). 
Diese Verschiebungen erzeugen einen Wandel der Beziehungskonstellationen innerhalb 
der Jugend, denn mit dem zunehmenden Bedeutungsverlust traditioneller Gemeinschaften 
(Familie, Kirche) gewinnen informelle und vor allem selbst ausgewählte soziale Kontakte 
an Relevanz.

Diese Tendenz wirkt sich auch auf den Verlauf der politischen Sozialisation aus. Politische 
Sozialisation bezeichnet dabei die Gesamtheit aller lebenslangen Lernprozesse, in deren 
Verlauf die politische Persönlichkeit des Menschen entsteht und mehr oder minder ausdif-
ferenziert wird. 

 • Dabei geht es auf der Mikroebene um die Entwicklung der individuellen Kompetenzen 
für die Existenz als Staatsbürgerin und Staatsbürger. Ziel dieses Lernprozesses ist die 
Vermittlung zwischen den inneren Strukturen der Einzelsubjekte und den objektiv gege-
benen Herrschaftsverhältnissen in der engeren und äußeren Umwelt (vgl. Claußen, 1996, 
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S. 15 ff.). Der Prozess der Sozialisation ist keine »Einbahnstraße« zwischen Sozialisanden 
und Sozialisatoren, stattdessen ist mit zu berücksichtigen, dass psychische Systeme den 
individuellen Grad von Anpassung und Abweichung mit produzieren, also selbst selektiv 
Einfluss auf die je individuelle Entwicklung von politischen Einstellungen nehmen. Eine 
Radikalisierung ist somit auch selbstbestimmt zu sehen. 

 • Die Mesoebene zielt auf die jeweiligen sozialen Umwelten, die Sozialisationsinstanzen 
wie Familie, Schule, Peers, Arbeitsplatz, Cliquen, Szenen, Verbände, Vereine und Medien. 

 • Die Makroebene umfasst den äußeren Bezugsrahmen der politischen Sozialisation, 
das politische System eines Staates, wobei die Stabilität eines politischen Systems von 
der Akzeptanz und Unterstützung der Bürger abhängt. Dieser »mündige Bürger« ist im 
Ideal fall das Resultat einer gelungenen politischen Identitätsbildung, deren grundlegende 
Entwicklung mit in den Zeitraum der Adoleszenz fällt. 

Da bei der Analyse von politischer Sozialisation a priori auch nicht primär politische 
Erfahrungen mit einzubeziehen sind, wird zwischen einer »latenten« und »manifesten« 
Sozialisation unterschieden (vgl. im Folgenden: Mays, A., 2008, S. 11 ff.):

 • Die latente politische Sozialisation kann als zweistufiger Prozess aufgefasst werden, in 
dem sich zunächst allgemeine Persönlichkeitseigenschaften und Dispositionen heraus-
bilden, die dann später politische Vorstellungen und politisches Handeln beeinflussen. 
Hier kommt der Familie als zentraler Ort für frühe Lernerfahrungen und Persönlich-
keitsentwicklung eine erhebliche Bedeutung zu, wie: innerfamiliäre Strukturen, Erzie-
hungsverhalten, Autoritätsverhältnisse, Kommunikationsstile, Familienklima, Persön-
lichkeitsmerkmale (siehe Punkt 2.2). Auswirkungen zeigen auch Kindergarten- und 
Schulalltag: Klassenklima, Mitbestimmungsmöglichkeiten, Lehrer-Schüler-Beziehung 
und die korrespondierenden Peer-Gruppen- und Szenen-Einflüsse (siehe 2.3).

 • Die manifeste politische Sozialisation beinhaltet sowohl intendierte (z.B. Geschichts-, 
Sozialkundeunterricht) als auch nicht intendierte (politisch beiläufige Informationen) 
Lernprozesse, die in allen Sozialisationskontexten stattfinden. 

Anja Mays kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass insgesamt der stärkste Effekt auf 
das Politikinteresse im 30. Lebensjahr rückblickend von der manifesten politischen Sozia-
lisation in der Schule ausgeht (vgl. A. Mays, 2008, S. 164), allerdings handelte es sich bei 
den Probanden um Geburtsjahrgänge um 1955 (!), deren Jugendphase in eine politisierte 
Zeit fiel.

Im Mittelpunkt von aktuellen Einzelstudien zum Verhältnis von Jugend und Politik  stehen 
Begriffe wie »Politikverdrossenheit« und »Distanz«, vor allem zu staatlichen Organen, 
Parteien und deren Repräsentanten. Angemessener wären Begriffe wie »Parteien-Politiker-
verdrossenheit (vgl. Shell-Studie 2010). »Politikverdrossenheit« ist aber kein spezifisches 
Merkmal heutiger Heranwachsender, sondern zieht sich durch alle Altersgruppen. Fasst man 
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