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„... und die Leute guckten angstlich.“ Eine qualitative empirische 
Untersuchung zu rechtsextremen gewalttatigen Jugendlichen

1. Jugend und rechtsextreme Gewalt

Uber rechtsextremistisch motivierte Gewalt Jugendlicher ist in den letzten Jah- 
ren viel geschrieben worden. Im Vbrdergrund standen dabei zumeist Gewaltta- 
ten gegen Auslanderinnen und Auslander, die durch Gruppen Jugendlicher ver- 
iibt wurden, und oft wurde in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, 
dass die Beliebtheit rechtsextremistischer Gruppierungen gerade bei Jugendli
chen in der letzten Zeit offensichtlich stark zugenommen hat (vgl. Paul 1989). 
Auf den ersten Blick wirken die verschiedenen rechtsgerichteten Gruppierun
gen zwar relativ heterogen, jedoch weisen viele von ihnen nicht nur sehr ausge- 
pragte hierarchische Strukturen auf, sondem sie sind oft auch miteinander ver- 
netzt, so dass sie insgesamt ein nur schwer einschatzbares Gewaltpotential bil- 
den.
Was aber genau ist eine rechtsextremistische Orientierung? Heitmeyer et al. 
(1992: 13 f., Herv. i. Orig.) nennen hierfiir zwei „Grundelemente“:
Dabei handelt es sich erstens um die „Ideologie der Ungleichheit“, die sowohl 
die Dimension der „Ungleichwertzgfcezt“ - im Sinne einer Abwertung anderer - 
einschlieBt, mit den Facetten:

• nationalistische bzw. volkische Selbstiibersteigerung,
■ rassistische Einordnung,
■ eugenische Unterscheidung von lebenswertem und unwertem Leben,
• soziobiologische Behauptung von natiirlichen Hierarchien,
• sozialdarwinistische Behauptung des Rechts des Starkeren,
• totalitare Normverstandnisse im Hinblick auf Abwertung des ‘Andersseins’,
• Betonung von Homogenitat und kultureller Differenz,

als auch die Dimension der „Ausgrenzungsforderungen“ in der Form sozialer, 
bkonomischer, kultureller, rechtlicher und politischer „Ungleichbehandlung von 
Fremden und ‘Anderen’".
Hinzu kommt zweitens das Grundelement der „Gewaltakzeptanz“ mit den „vier 
zentralen, ansteigend eskalierenden Varianten":

• - Uberzeugung unabanderlicher Existenz von Gewalt,
• - Billigung fremdausgeiibter privater bzw. repressiver staatlicher Gewalt,
• - eigene Gewaltbereitschaft,
• - tatsachliche Gewalttatigkeit.

1 Neben Ergebnissen zu weiteren Facetten jugendlicher Gewalt auch publiziert in Bottger 1998
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In Einzelfallen rechtsextremistischer Orientierungen bzw. in verschiedenen Ju- 
gendgruppen mit rechtsextremistischen Ausrichtungen kbnnen diese Grundele- 
mente, ihre Dimensionen und ihre Facetten in unterschiedlichem MaBe ausge- 
pragt sein:

„Beide Grundelemente treten nun in den unterschiedlichen rechtsorientierten Grup
pen in divergentem Mischungsverhdltnis auf. Es ist wichtig, das Spektrum dieser Grup
pen zu beachten. Zu unterscheiden sind: Neonazistische Gruppen, Skinheads, 
Hooligans sowie Cliquen, die sich (noch) keiner dieser Gruppen zuordnen lassen 
(das ‘Umfeld').“ (Schumann 1993: 325)

Hinsichtlich dieser verschiedenen Gruppierungen ist allerdings genauer zu dif- 
ferenzieren: „Neonazistische Gruppen*1 beispielweise haben grundsatzlich eine 
rechtsextremistische Ausrichtung. „Skinheads“ (oder kurz: „Skins“) dagegen 
vertreten nicht immer rechtsextremistische Uber-zeugungen. Unter ihnen fin- 
den sich auch linksextremistisch ausgerichtete und „unpolitische“ Gruppierun
gen (vgl. z.B. Hestermann 1989; Gerth 1993), als gemeinsames Merkmal ver- 
bleibt neben den kahlgeschorenen Kopfen oft nur eine relativ einheitliche Klei- 
dung („Bomberjacken“, „Springerstiefel“ und neuere Alternativen zu diesen), 
an der jedoch haufig Zeichen angebracht sind, denen Insider die politische Aus
richtung der Gruppe entnehmen kbnnen. Und auch Hooligans miissen nicht 
politisch organisiert bzw. motiviert sein; was sie als Hooligans kennzeichnet, ist 
die Zugehbrigkeit zu einer FuBballfangruppe, die sich mit anderen Fans Schla- 
gereien liefert - und die dariiber hinaus politische Ideologien vertreten kann, 
dies jedoch keinesfalls immer tut, wahrscheinlich nicht einmal mehrheitlich.
Rechtsextremistische Jugendgruppen sind in der Regel - neben ihren zumeist 
strikten intemen Hierarchien - untereinander sowie mit grbBeren, zum Teil in- 
ternationalen rechtsextremistischen Organisationen vernetzt (vgl. Wasmuht 
1997), von denen sie politisches Propagandamaterial beziehen und die ihre 
Aktivitaten in vielerlei Hinsicht koordinieren. In der letzten Zeit hat insbeson- 
dere das Internet diese Kommunikation erheblich vereinfacht (vgl. Mehler 1994) 
und zudem dazu gefiihrt, dass das AusmaB und die Struktur der Vemetzung nur 
schwer zu ermitteln ist, wie im iibrigen auch die gesamte quantitative Entwick- 
lung in der rechten Szene, da langst nicht alle, die ihr angehbren, offen agieren 
und das Dunkelfeld nur schwer abzuschatzen ist. Klar scheint indessen zu sein, 
dass in den letzten Jahrzehnten der Anted der Jugendlichen in der rechten Szene 
erheblich zugenommen hat:
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„Wichtiger als die quantitativen Verdnderungen im organisierten Rechtsextremis
mus und Neonazismus sind die qualitativen Verdnderungen. So findet seit Mitte der 
siebziger Jahre im gesamten rechten Lager eine Altersumschichtung statt. Beson- 
ders im Bereich des Neonazismus hat die Zahl der Jugendlichen und jungen Heran- 
wachsenden zwischen 15 und 25 Jahren deutlich zugenommen und neue Agitations- 
und Kampfformen begunstigt." (Paul 1989: 21, Herv. i. Orig.)

Fiir die Aktivitaten rechtsextremistischer Jugendgruppen spielt auch ihre typi- 
sche Musik eine tragende Rolle, bei der es sich zumeist um rhythmisch und 
melodisch einfach strukturierte Rockmusik handelt, deren Texte faschistische, 
auslanderfeindliche und oft gewaltverherrlichende Inhalte aufweisen (vgl. Kunz 
1993; Mehler 1994).
Empirische Forschungen zu rechtsextremistisch motivierter Jugendgewalt er- 
folgen mittlerweile in einer Vielzahl verschiedener Projekte. Die Bielefelder 
Studien von Wilhelm Heitmeyer und seinen Mitarbeitem/innen stiitzen sich dabei 
im wesentlichen auf die Annahme, dass Prozesse zunehmender gesellschaftli- 
cher Individualisierung mit der Gefahr gesellschaftlicher Desintegration beson- 
ders bei Jugendlichen auch zu rechtsextremistischen Orientierungen fiihren kbn- 
nen bzw. diese begiinstigen. Im Rahmen der komplexen Ergebnisse der sowohl 
quantitativen (Heitmeyer 1987) als auch qualitativen (Heitmeyer et al. 1993) 
Untersuchungen wird insbesondere deutlich, dass einfache Erklarungsmuster 
fiir den Anschluss Jugendlicher an rechtsextremistische Gruppen, wie etwa al- 
lein der Verweis auf fehlende Arbeits- oder Ausbildungsplatze, naturgemaB ver- 
sagen miissen (vgl. Heitmeyer et al. 1992: 590). Die Folgen der Entwicklung 
zur „Risikogesellschaft“ (Beck 1986) bereiten den heranwachsenden Genera- 
tionen vielmehr in den verschiedensten Zusammenhangen Orientierungs- 
probleme, wozu insbesondere der im Lebensverlauf immer friiher einsetzende 
Konkurrenzdruck, die zunehmende Anonymisierung innerhalb der Alltagswelt 
- besonders in den Stadten -, die steigende soziale und geographische Mobilitat 
und vor allem die wachsende soziale Ungleichheit zu rechnen sind. Die Konse- 
quenz ist oft, dass Jugendliche alternative Mbglichkeiten der „Selbstdurch- 
setzung“ suchen und diese u.a. in der „Instrumentalisierung“ (Heitmeyer et al. 
1992: 590) anderer Gesellschaftsmitglieder finden, womit ein Prozess bezeich- 
net wird, durch den insbesondere Minoritaten wie Auslander/innen oder Homo- 
sexuelle zu „Objekten“ fiir Jugendliche werden, die sie abwerten und die sie 
unter Einsatz von Gewalt bekampfen - wobei ihnen eine rechtsextremistische 
Orientierung im Sinne der oben zitierten Definition einen subjektiven 
Legitimationsrahmen bietet.
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Im wesentlichen werden die Ergebnisse der Bielefelder Untersuchungen auch 
von anderen empirischen Studien bestatigt (vgl. statt vieler: Wahl 1995: 59 ff.). 
Insbesondere die Erkenntnis, dass einzelne Faktoren der gesellschaftlichen und 
individuellen Entwicklung nicht jeweils als einziger Grund fiir eine rechtsextre- 
mistische Orientierung herangezogen werden konnen, sondem dass sich die 
Wirkungsmechanismen hier im oben beschriebenen Sinne sehr viel komplexer 
gestalten, kann mittlerweile wohl auf breiter Basis als gesichert gelten (vgl. auch 
Willems 1993). Hafeneger (1993: 81) gelangt sogar zu dem Resiimee,

..... dass es bei den Jugendlichen unterschiedliche Vorpragungen, Erfahrungen, 
Ereignisse, Motive und Kontakte, geradezu ‘banale Ereignisse' und ‘Zufalle’ sind, 
die nationalistische, fremdenfeindliche und rassistische Orientierungen und 
Organisationszugehdrigkeiten/-karrieren auspragen, verfestigen und z. T. auch wie- 
der auflosen."

Besonders der Untersuchung von Hopf et al. (1995) verdanken wir jedoch die 
Erkenntnis, dass es nicht zuletzt Entwicklungen und Bedingungen im Eltem- 
haus bzw. in der Erziehung sind, die sich zentral darauf auswirken konnen, ob 
Jugendliche eine rechtsextremistische Orientierung entwickeln oder nicht - dass 
es z.B. in diesem Zusammenhang „ ... Erfahrungen mangelnder Zuwendung 
und fehlender Verstandigungsbereitschaft sind, die mit der Entwicklung von 
Persbnlichkeiten einhergehen, die verstarkt zum Rechtsextremismus neigen“ (185).

2. Die empirische Untersuchung

In einer 1994 bis 1998 im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen 
durchgefiihrten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderten 
Untersuchung' wurden die Lebensgeschichten Jugendlicher, die regelmaBig 
korperliche Gewalt ausiiben, empirisch nachgezeichnet und mit Biographien 
solcher Jugendlichen verglichen, die dies nicht tun. Dabei wurde insbesondere 
iiberpnift, ob sich typische Strukturen- hinsichtlich der Ausiibung von „legaler“ 
und „illegaler“ Gewalt nachweisen lassen, welche Unterschiede zwischen „mann- 
licher“ und „weiblicher“ Gewalt identifiziert werden konnen, welche biogra- 
phischen Entwicklungen zu Gewaltbereitschaft und Gewalthandlungen sowie 
zur Bildung von oder zum Anschluss an bestimmte gewalttatige Jugendgruppen 
fiihren, welche Gruppen dies im einzelnen sind und welche Formen der Gewalt 
sie ausiiben. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich - wie bereits erwahnt -
1 Neben dem Autor arbeiteten Susanne Gluch, Brigitte Insel, Monika Muller, Mirja Silkenbeumer, Heike Wachtel und Belgin 
Zaman in diesem Projekt. 
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auf die Forschungsergebnisse zum Zusammenhang der Gewalt Jugendlicher mit 
rechtsextremistischen Motiven.
Vorab jedoch einige Informationen zum theoretischen Hintergrund des Gewalt- 
begriffs, der dieser Studie zugrunde liegt, sowie zu der im Rahmen der Untersu- 
chung entwickelten und eingesetzten Erhebungsmethode des „rekonstruktiven 
Interviews'1.

2.1 Der Gewaltbegriff

Es wurde zunachst der Definition Rammstedts gefolgt, der den Gewaltbegriff 
eingrenzt auf „das Einsetzen physischer Starke11 (1989, S. 49, Herv. d. Verf.). 
Damit sollen jedoch weder verbal ausgeiibte noch strukturelle Zwange verharm- 
lost werden. Diese werden hier nur deshalb mit anderen Begriffen bezeichnet, 
damit der Gegenstandsbereich der Untersuchung nicht iiberfrachtet wird (vgl. 
auch Bbttger/Liang 1996).
Richtet sich ein solcher Starke- bzw. Krafteinsatz (diese Begriffe werden hier 
mit gleicher Bedeutung verwendet) direkt gegen den Kbrper anderer Personen, 
wird dies unmittelbare Gewalt genannt. Richtet er sich gegen Sachen, die sich 
anderen Gesellschafts-mit-gliedem oder sozialen Einheiten bzw. Oiganisatio- 
nen zuordnen lassen (entweder weil sie zu ihrem Besitz bzw. zu ihrer Ausstat- 
tung zahlen oder weil sie aus anderen Griinden einen Wert fiir sie haben), so 
wird von mittelbarer Gewalt gesprochen.
Allerdings werden hier nur solche physischen Handlungen als Gewalt bezeich
net, die aufgrund einer Intention erfolgen (vgl. hierzu auch Schneider 1994, S. 
13). Zerstbrungen oder Verletzungen, die vom Tater nicht intendiert waren - 
worunter solche verstanden werden, die von ihm weder ge-wollt noch billigend 
in Kauf genommen wurden -, sind nach der hier vorgestellten Definition keine 
Gewalt. Weiterhin erschien es notwendig, das Phanomen der physischen Ge
walt definitorisch um den Aspekt solcher Gewalthandlungen zu erganzen, bei 
denen technische Hilfsmittel - etwa Waffen - eingesetzt werden, was kurz als 
Anwendung mechanischer Kraft bezeichnet wird.
Schwieriger wird es nun, wenn ein Einsatz physischer oder mechanischer Kraft 
nur angedroht wird. Denn eine solche Androhung kbnnte begrifflich zunachst 
der Ausiibung von Macht zugeordnet werden. Besonders nach dem Verstandnis 
von Luhmann (z.B. 1991, S. 230 ff.) wurde dies naheliegen, der Macht als ein 
zentrales Medium sozialer Syste-me beschreibt, dem die physische Gewalt als 
„symbiotischer Mechanismus11 zugeordnet ist - was bedeutet, dass allein durch 
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An-dro-hung von Gewalt Macht entstehen oder weiterbestehen kann. Jedoch 
erschien es nicht sinnvoll, die Androhung von Gewalt in jedem Fall als Kenn- 
zeichen eines Machtverhaltnisses zu begreifen. Ein Raub im strafrechtlichen 
Sinne etwa, durch den sich der Tater unter Androhung von Gewalt am Besitz 
des Opfers einmalig bereichert, ohne dass dadurch eine Abhangigkeit oder Un- 
terlegenheit des Opfers hergestellt wird, die diese Situation iiberdauert, sollte 
nicht als Machtverhaltnis verstanden werden. In solchen Fallen sollte vielmehr 
die Androhung des Starkeeinsatzes dem Gewaltbegriff selbst zugerechnet wer
den - was zudem, besonders beim Einsatz von Waffen, dem Alltags- 
sprachgebrauch entspricht.
Aus soziologischer Sicht bot es sich daher an, solche Androhungen eines Ein- 
satzes physischer oder mechanischer Kraft als Gewalt zu bezeichnen, die direkt 
im Rahmen einer sozialen Interaktion erfolgen und - im Unterschied zur Macht- 
ausiibung - diese nicht iiberdauem.
Gewalt wurde damit zusammenfassend definiert als der intentionale Einsatz 
physischer oder mechanischer Kraft durch Menschen, der sich unmittel-bar oder 
mittelbar gegen andere Personen richtet, sowie die ernsthafte Androhung eines 
solchen Krafteinsatzes, soweit sie im Rahmen einer sozialen Interaktion erfolgt.

2.2 Die Erhebungsmethode

Ein Pretest zu unserer Studie zeigte, dass das vor ca. 20 Jahren konzipierte vbl- 
lig offene Erhebungsverfahren des „narrativen Interviews", dessen Ziel nach 
Schiitze (1976) die „Hervorlockung“ sogenannter „Stegreif— Erzahlungen" der 
Interviewpartner/innen ist, bei einer Befragung zu ausgeiibter Gewalt auf Gren- 
zen stbBt. Denn obwohl an-genom-men wird, dass gerade Geschichten dieser 
Art „eigenerlebte Erfahrungen" mbglichst verzerrungsfrei abbilden (vgl. Schiitze 
1976, S. 224 ff.), verdeutlichte unsere Voruntersuchung, dass die Jugendlichen 
die Forschungssituation des narrativen Interviews, in der die Interviewenden in 
der Hauptphase nach Mdglichkeit nicht intervenieren sollen (vgl. auch Schiitze 
1983), dazu nutzten, bestimmte biographische Erfahrungen auszublenden oder 
ihre Geschichten um phantasievoll eingelagerte fiktionale Passagen zu ergan- 
zen (vgl. hierzu auch Billmann-Mahecha 1996). Im weiteren Verlauf des Pretests 
wurden daher dialogische Formen der Gesprachsfiihrung ausprobiert, wie sie 
z.B. im Konzept des „problemzentrierten Interviews" (vgl. Witzel 1982; 1996) 
oder in der schon seit langem etablierten Methode des qualitativen Gruppen- 
diskussionsverfahrens (vgl. z.B. NieBen 1977) eingesetzt werden. Dabei zeigte 
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sich ein interessanter Effekt: Je mehr namlich die interviewten Personen ihre 
Geschichten gegeniiber Interventionen der Interviewer/innen explizieren und 
plausibel gestalten mussten, desto eher konnte davon ausgegangen werden, 
dass diese Geschichten sich tatsachlich an friiheren Erlebnissen orientierten (was 
z.B. - selbstverstandlich mit Einverstandnis der Jugendlichen - durch einen Ver- 
gleich mit Informationen Dritter gepriift wurde). Erlebnisse haben offensicht- 
lich ein stabileres Fundament im Wissensvorrat als zu spateren Zeiten erfolgte 
Umdeutungen (wenngleich sich in Einzelfallen auch diese als relativ stabil er- 
wiesen haben).
Ein solches Interviewer/innenverhalten ist freilich mit den Postulaten eines rei- 
nen Narrativismus schwer vereinbar. Jedoch steht es nicht im Widerspruch zur 
qualitativen Sozialforschung insgesamt. Interaktive Leistungen dieser Art kon- 
nen von der interpretativen Soziologie als Prozesse der Aushandlung gedeutet 
werden, die konstitutiv sind fiir die alltagliche Sinnzuschreibung und Sinn- 
deutung. Der theoretische Ansatz von Krappmann (1969, S. 32 ff.) beispiels- 
weise geht schon seit langem zentral davon aus, dass die Identitat des Mitglie- 
des einer Gesellschaft, die in der alltaglichen Interaktion entsteht und dort stets 
emeut ausbalanciert werden muss, als Resultat derartiger Aushandlungsprozesse 
zu verstehen ist. Und was fiir die Identitat insgesamt postuliert wird, kann kon- 
sequenterweise auch fiir autobiographische Erzahlungen in einem qualitativen 
Interview angenommen werden. Denn das subjektiv rekonstruierte Leben einer 
interviewten Person ist, schon weil es zentral mit ihrer Rolle und ihrem gesell- 
schaftlichen Status zu tun hat, ein wesentli-cher Bestandteil ihrer Identitat.
Ein dialogisches Interview, das diesen Grundannahmen entspricht und dabei 
auf die Rekonstruktion des subjektiven Erlebens biographischer Ereignisse zur 
Zeit ihres Verlaufs ausgerichtet ist (wobei die Interviewenden gewissermaBen 
die Experten/innen fiir den Rekonstruktionsprozess sind und die Interviewten 
Experten/innen fiir die rekonstruierten Inhalte) bezeichneten wir kurz als 
rekonstruktives Interview (vgl. Bbttger 1996; Bbttger/Liang 1998).

2.3 Die Stichprobe

Dank einer intensiven und fruchtbaren Unterstiitzung vieler Kooperationspart- 
ner aus der Praxis der Jugendarbeit konnte es gelingen, die Gruppe der Befrag
ten, die alle aus Hamburg oder Niedersachsen stammen, wie folgt zusammen- 
zusetzen:
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Jugendliche, die illegale Gewalt in Gruppen ausiiben:
- Hooligans: n = 10
- Punks: n= 10
- Mitglieder rechtsextremistischer Gruppen: n= 10
- Mitglieder kleinerer „unpolitischer“ Gruppen: n = 20

Jugendliche, die Gewalt ausiiben, 
ohne zu einer Gruppe zu gehoren: n = 20

Jugendliche, die „legale Gewalt" ausiiben:
- Kampfsportler/innen: n = 10
- Polizisten/innen: n = 10

Jugendliche, die keine Gewalt ausiiben (Kontrollgruppe): n= 10

Summe N=100

Da der in Kapitel 2.1 hergeleitete Gewaltbegriff zunachst weder rechtliche noch 
moralische Wertungen implizierte, war es moglich, auch Jugendliche in die Stich- 
probe einzubeziehen, die rechtlich zugelassene, „legale“ Gewalt in ihrer Frei- 
zeit oder in der Ausiibung ihres Berufes einsetzten. Die Teilgruppe der Jugend
lichen, die Gewalt nicht zu ihren alltaglichen Handlungen rechneten, diente uns 
als zusatzliche kleine „Kontrollgruppe“. Unter Jugendlichen wurden generell 
Personen in einem Alter zwischen 15 und 25 Jahren verstanden, die - aus sozio- 
logischer Perspektive - typische Rollen des Handelns Erwachsener erlemen.

3. Empirische Ergebnisse zu rechtsextremen gewalttatigen Jugendlichen

In der Teilgruppe der rechtsextremen gewalttatigen Jugendlichen befanden sich 
neun mannliche Interviewpartner und eine junge Frau. Diese Verteilung ist nach 
der Einschatzung unserer Kooperationspartner/innen aus der Praxis darauf zu- 
riickzufiihren, dass es vergleichsweise wenig gewalttatige Frauen gibt, die eine 
rechtsextremistische politische Orientierung vertreten. Neuere empirische Un- 
tersuchungen haben zwar ergeben, dass in rechtsgerichteten Gruppierungen 
durchaus auch junge Frauen anzutreffen sind (vgl. z.B. Birsl 1994a; 1994b), 
dennoch scheint die Szene der „Rechten“ insgesamt noch eine „Mannerdomane“ 
zu sein.
Alle der befragten „Rechten“ waren Mitglieder politisch orientierter Jugendgrup- 
pen. Fiinf der mannlichen Befragten gehorten zu Skinhead-Gruppierungen3, die 
’ Es muss jedoch beachtet werden, dass nicht alle Skinheads rechtsextremistische Einstellungen vertreten. Allein die Auswahl der 
Befragten dieser Teilgruppe fiihrte dazu, dass hier nur „rechte Skins” vertreten sind. 
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alle Kontakt hatten zur organisierten rechten Szene und zum Teil sehr stark in 
diese eingebunden waren. Zwei gehorten zu streng organisierten Gruppen, die 
sich klar von den „Skins“ abgrenzten, und drei waren Mitglieder „lockerer“ 
Gruppierungen, von denen sie sagten, dass sie weder hierarchisch organisiert 
waren noch mit einem iiberregionalen Netzwerk in Kontakt standen.
Zwei mannliche Befragte befanden sich in Fiihrungspositionen innerhalb der 
rechten Szene - einer von ihnen, nachdem er sich zunachst den Punks, dann 
einer Hooligan-Gruppe und schlieBlich rechts eingestellten Skinheads ange- 
schlossen hatte.
Die Meinungen dariiber, welche Gruppierungen „wirklich“ zur rechten Szene 
zu rechnen sind, gingen auseinander. So betonte einer der Interviewpartner, dass 
man bei Skinheads am allerwenigsten davon ausgehen kbnne - obwohl auch er 
zu friiherer Zeit selbst Mitglied einer Skinhead-Gruppe war, die er dann verlieB, 
um in hbhere Positionen der Szene aufzusteigen.

„B: Der normale Durchschnitts-Skinhead, wie man den kennt, ist total unorganisiert 
und echt ein armes Schwein eigentlich, weil der - der kann uberhaupt nichts.... Die 
wirklich klar denken und sagen: „Ja, ich bin ein Rechter" und die wirklich so den- 
ken, ne, die sind keine Skinheads. Die sind schlau genug, dass sie sich normal klei- 
den und dann wirklich in der Partei sitzen. Und davon gibt es auch ein paar Leute - 
und viele gab es davon in N. (Stadt), und da gibt's, glaube ich, auch heute noch 
welche, die immer dezent rumgelaufen sind, zwar nicht jetzt eine Bomberjacke 
getragen haben, keine Glatze, aber zwar so... so wie ich hier, die so ein bisschen zu 
erkennen sind halt auch, ne: gepflegten Haarschnitt und so, die halt am Wochen- 
ende ihr braunes Hemd anziehen und auf FAP-Veranstaltungen gehen." (Interview 
060: 26)

Die befragten Jugendlichen, die zur Zeit der Interviews zu den „Skins“ gehor- 
ten, sahen dies allerdings anders. Und die meisten von ihnen waren nach ihren 
eigenen Angaben durchaus innerhalb der „rechten Szene“ vemetzt, wobei sie 
nicht nur untere hierarchische Positionen bekleideten.
Der oben zitierte Befragte beschrieb die Anfange der neofaschistischen Jugend- 
gruppe, der er zuletzt angehbrte und die zur Zeit des Interviews offensichtlich 
schon sehr komplex organisiert war, folgendermaBen:

„B : Also in der letzten Zeit waren wir bestimmt ‘ne Clique von so 40 Leuten, wovon 
aber nur so 15, sag' ich mal, ein harter Kern war. Und aus diesem harten Kern war 
ich wirklich so der Ansprechpartner fur alles. Ich hatte wirklich so meine Leute so'n 
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bisschen, ne .... Ich hatte - ich wusste, auf die drei Leute kann ich mich verlassen, 
wenn man irgendwo losgehen wollte.... Oder einer war dabei, der konnteziemlich 
gut zeichnen und Texte verfassen. Dann haben wir so'n eigenes Flugblatt hier ge- 
macht, T. (Name) hieB das damals, dann haben wir richtige Flug-bldtter gemacht. 
Ich meine, das war zwar alles so - wenn ich mir das jetzt angucke, kann ich mich 
kaputtlachen eigentlich. Aber ich sag mal, fur damalige Verhaltnisse, fur uns war 
das wirklich 'ne gute Sache. ... Tja und dann auf'm BGJ, auf der Schule, gab es 
auch noch Stress mit den Linken, aber wir waren 'ne Respektsgruppe, uns hat kei- 
ner angepackt - so richtig. Es gab zwar Flugblatter, und da stand auch mein Name 
drin, P. (Name), Nazi, und R. (Verwandter) damals noch, der war auch auf'm BGJ. 
Und dann standen die ganz GroBen dabei, und dann stand ich da auf einmal, S., 
U., B. und D. (Namen). Das war naturlich schon was. Tja und dann hat man sich 
auch immer welter so reingestei-gert." (Interview 060: 15)

In dem Zitat wird deutlich, wie die hierarchische Vemetzung rechtsextremer 
Jugendgruppen, die auch Anschluss haben an intemationale Bewegungen, zu 
politischer Agitation motiviert - wobei diese Aktivitaten zumeist mit der Aus- 
(ibung von Gewalt verbunden sind. Besonders die Anwesenheit von „ganz gro- 
Ben“ Rechten fiihrte dazu, dass sich das zitierte „aufsteigende“ Mitglied einer 
zunachst noch unbedeutenden rechten Jugendgruppe immer weiter in die Szene 
„reingesteigert“ hat.
Gemeinsame politische Aktionen von mehreren rechten Jugendgruppen wur
den nach den Erzahlungen der Jugendlichen zumeist zentral organisiert:

„B: Ja, einige Demonstrationen, die wir gemacht haben dann, dass man von da 
aus (von einer „Zentrale“ aus, Anm. d. Verf.) organisiert hat, dass man das so ange- 
schoben hat, dass jetzt die Glatzen aus der und der Stadt diese und diese Aktionen 
zum Beispiel starten. Das wurde dann also schon geleitet." (Interview 022:8)

Erfolgte dies vor einigen Jahren noch vorrangig durch schriftliche oder fem- 
miindliche Kommunikation, so bedienen sich die heutigen Organisatoren/innen 
in der Regel schon neuester Technologic; ein groBer Teil der Informations- 
iibermittlung zwischen den einzelnen Gruppen und den zentralen Schaltstellen 
vollzieht sich z.B., wie uns berichtet wurde, iiber das Internet.

Gewalttatige Gruppen rechter Jugendlicher konnen hierarchisch organisiert 
und miteinander sowie mit zum Teil intemationalen rechten Bewegungen ver-
4 In alien Zitaten aus Interviews steht die Abkiirzung „B” fiir den Befragten bzw. die Befragte, ,J” fur den Interviewer oder die 
Interviewerin. Das Zeichen kennzeichnet Auslassungen bis zur Lange eines Satzes, das Symbol solche, die eine Satzlange 
iiberschreiten. Alle Eigennamen, Orts- und Zeitangaben sind in den Zitaten anonymisiert, wobei es sich bei den hierfiir verwendeten 
GroBbuchstaben auch nicht urn die Anfangsbuchstaben der geloschten Bezeichnungen handelt. Diese Buchstaben sollen als einheit- 
liche Anonymisierungen fiir gleiche Bezeichnungen lediglich gewahrleisten, dass nachvollzogen werden kann, wo in einem Zitat 
mehrfach dieselbe Person, derselbe Ort oder dieselbe Zeit erwahnt wird.
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netzt sein. Viele ihrer gewalttdtigen Aktivitaten werden dann uber diese Wege 
zentral organisiert.5
In den Gruppen rechter Skinheads, deren Mitglieder wir befragten, herrschen 
Normen, die das Zusammenleben der Jugendlichen stark strukturieren. Sie be- 
treffen, neben dem kahlgeschorenen Kopf, besonders die Kleidung der Gruppen- 
mitglieder - hier gibt es bis in Details gehende Konventionen, durch die sich 
diese Kleidung z.B. auch von der politisch links eingestellter oder „unpoliti- 
scher" Skins unterscheiden soil -, aber auch die konsumierte Musik, die von 
rechten, zum Teil schon sehr popularen Musikgruppen produziert wird. Einige 
der Befragten berichteten, sich vor Gewalttaten bisweilen durch Musik mit rechts
extremistischen Texten „angeheizt“ zu haben (vgl. hierzu auch Geisler/Hempel 
1993).
Ein Interviewpartner schilderte die Schwierigkeiten, die es in einer kleineren 
Stadt gab, sich das in der Gruppe benbtigte Material zu verschaffen. Gelbst 
wurde auch dies durch iiberregionale Kontakte innerhalb der rechten Szene:

„B: Na gut, dann will ich das mal alles erzdhlen: Also es gab die Bomberjacke, dann 
gab es ne Harrington-Jacke, das war so ‘ne Jacke mit so ‘nem Schottenstoff drin, 
also wie gesagt, englische Skinhead-Wear war das. Und das hat man naturlich auch 
in T. (Stadt) nicht so leicht gekriegt, einfach weil in T. war ja - war ja tot, ist ja die 
absolute Provinz eigentlich, sag' ich mal. Die Autonomen, die Linken, die wussten 
naturlich alles, aber ‘Rechts’ gab es in dem Sinne eigentlich nicht richtig. Dann gab 
es zwei, drei Glatzen, und das waren damals naturlich die absoluten Hauer hier. 
Und zu denen hatte man keinen Kontakt, so dass man wusste, wo man irgendwel- 
che Sachen herkriegt. Tja und dann erst im nachhinein, ne, da wusste man, gab es 
‘ne Adresse in D. (GroBstadt), da konnte man was bestellen. Und was naturlich 
absolut gefragt war, war Skinhead-Musik. Und da hatte ich damals ‘ne Kassette, 
die war nur halb aufgenommen, aber wie schlecht (betont) aufgenommen, nur 
um mir irgendwas reinzuziehen wie, was weiB ich, ‘Du bist Skinhead, du bist stolz’ 
und ‘Deutschland den Deutschen'. Das waren damals noch die Bohsen Onkelz 

und Endstufe, ich weiB nicht, ob dir das auch Begriffe sind so." (Interview 060:14)

In den rechten Jugendgruppen, die sich nicht den Skinheads zurechneten, gab 
es offensichtlich sehr viel weniger interne Normen. Diese Jugendlichen kleide- 
ten sich haufig unauffallig und bevorzugten Musik der verschiedensten Art, neben 
Rap und Techno wurden hier auch deutsche Schlager und sogar Volksmusik 
genannt.
In fast alien Gruppen wurde allerdings neofaschistisches Propagandamaterial
5 Die kursiv gedruckten Textpassagen kennzeichnen jeweils die in der hermeneutischen Analyse des Interviewmaterials herausge- 
arbeiteten Kemaussagen der Interpretation.
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verteilt und einige der Befragten - wenngleich nur wenige - erzahlten zudem, 
rechtsextremistische Schriften zu lesen (vgl. hierzu Lange 1993). Auch dieses 
Material gelangte zumeist uber das interne Netz der rechten Szene an die Ju
gendlichen, jedoch wurden in einzelnen Fallen auch andere Quellen genannt: 
,,‘Mein Kampf ‘ hab’ ich noch nicht gelesen, ich warte ja darauf, dass meine 
Omi stirbt und ich den kriege.“ (Interview 094: 13)

In den einzelnen Gruppen rechter gewalttatiger Jugendlicher herrschen zum 
Teil sehr verschiedene Normen. In den Skinhead-Gruppierungen unter ihnen 
gibt es viele bis in Details reichende und iiberregional eingehaltene Konventio- 
nen uber Kleidung und Musik, in anderen bestehen nur sehr wenige Verhaltens- 
regeln, die von den Mitgliedem als verbindlich angesehen werden.

Auch die Gewalthandlungen, iiber die die „Rechten“ berichteten, stellen sich 
sehr unterschiedlich dar. Uberwiegend wurde von StraBenschlagereien mit po- 
litisch links orientierten Jugendgruppen oder mit auslandischen Jugendlichen 
erzahlt, bei denen es zum Teil zu sehr schweren Verletzungen kam. Nicht immer 
waren die Gegner/innen ebenfalls zu Gewalthandlungen dieser Art bereit und in 
einigen Fallen wurden auch kleinere Gruppen oder sogar einzelne von einer 
groBen Anzahl „Rechter“ angegriffen, ohne dass Regeln wirksam gewesen wa
ren, die das AusmaB der Brutalitat hatten in Grenzen halten kbnnen.
Aber nicht nur „Linke“ und Auslander/innen wurden zu Opfem der Gewalt, 
einige der Befragten erzahlten zudem, dass sie sich mit „unpolitischen“ Grup
pen und zum Teil sogar mit Jugendlichen geschlagen haben, die sie nicht einmal 
kannten - was allerdings auch fiir viele auslandische Opfer zutraf. Nur selten 
wurde jedoch dariiber berichtet, dass gruppeninteme Konflikte durch Gewalt 
geldst, z.B. „ausgeboxt“ (Interview 037: 20) wurden.
Einige der Interviewpartner/innen schilderten, dass die durch Gruppen ausge- 
iibte Gewalt als Sucht erlebt werden kann. Ein Skinhead beschrieb solche Emo- 
tionen bereits fiir das gemeinsame Auftreten seiner Gruppe in der Offentlich- 
keit:

„B: Ja, ja, ja, sicher. Sicher, es war naturlich das (betont) Gefuhl. Man ist durch die 
Stadt gegangen, kahlgeschoren, Martens an, Bomberjacke an, und die Leute guck- 
ten dngstlich. Das ist ein tierisches Gefuhl, das kann zur Sucht werden, ja." (Inter
view 22: 16)

Ein anderer Befragter dagegen, der nicht zu den Skinheads gehdrte, gab an, 
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iiberhaupt nichts zu empfinden, wenn er sich mit anderen schlagt - was er auf 
Gruppengewalt ebenso bezog wie auf „Alleingange“:

„B: Ich empfinde da nichts bei, wenn ich mich priigel', oder wenn ich mich schlage 
oder so. In den Momenten - also wenn ich jetzt jemanden schlage, und ich hbr' auf, 
ist das in funf Minuten schon wieder vergessen bei mir. Das ist nicht so, dass ich 
dann stundenlang da noch druber nachdenke oder so." (Interview 037: 7)

Auch hinsichtlich der Einschatzung der Schwere verschiedener Gewalt- 
handlungen zeigten sich bei den Befragten dieser Teilgruppe groBe Unterschie- 
de. Auf die Frage, ob er schon einmal einen Gegner ernsthafter verletzt habe, 
antwortete einer der Interviewpartner z.B. spontan:

„B: Nein, nie! Nie! (energisch) Ich meine, wenn - wenn die dann irgendwann im 
Treppenhaus liegen wurden, ich glaub', das wurde mir selber leid tun dann. Da 
wurd' ich wohl selber wieder hingehen. Aber sonst - Nasenbeinbruch verpasst, dann 
hab’ ich einem mal ein paar Zahne ausgeschlagen oder vielleicht mal ein paar 
Arme verrenkt oder ‘n blauen Fleck verpasst oder so. Also nichts GroBartiges. Ich 
meine eben das, womit man sich eben entweder racht oder verteidigt, ne." (Inter
view 021: 12)

Schwerwiegende Gewalt gegen Personen beginnt fiir diesen Jugendlichen erst 
bei Verletzungen, die eine lange arztliche Behandlung erfordem oder sogar le- 
bensgefahrlich sind. Ein Bruch des Nasenbeins oder der Verlust von Zahnen 
wurde von anderen Befragten demgegeniiber durchaus als gravierend beurteilt. 
Einer der Interviewpartner lenkte zudern sofort ein, als er nach gegen Sachen 
gerichtete Gewalt befragt wurde:

„B: Nee nee (spontan), solche Geschichten iiberhaupt nicht. Purer Vandalismus 
war nie mein Ding. Einfach irgendwelche toten Gegenstande kaputtmachen, das 
- das war nicht das Ding. Schlagereien, das war's. Das hab' ich als Herausforderung 
fur mich angesehen - dh, das war fiir mich ein Sport. Vandalismus selber - nee." 
(Interview 022: 3)

Andere hielten es dagegen in bestimmten Situationen durchaus fiir angebracht, 
Gewalt „erst mal“ gegen Sachen auszuiiben, bevor man Personen verletze - 
entweder um auf eine politische Forderung aufmerksam zu machen oder auch 
um gegeniiber anderen seine privaten Interessen durchzusetzen.

23



Und bei weitem nicht jede Gewalthandlung, liber die berichtet wurde, war poli- 
tisch motiviert. Fiir die meisten Jugendlichen gait - wenn auch in sehr unter- 
schiedlichem MaBe und mit sehr verschiedenen Einschrankungen - Gewalt ge- 
nerell als Mittel alltaglicher Konfliktlbsung.
SchlieBlich wurden auch in bezug auf den Einsatz von Waffen sehr verschiede- 
ne Gewohnheiten geschildert: Viele der Jugendlichen gaben an, Waffen nur mit 
sich zu fiihren, um sich notfalls verteidigen zu kbnnen, an spateren Stellen in 
den Interviews berichteten einige von ihnen jedoch, sie dennoch spontan einge- 
setzt zu haben. Andere betonten, dass sie in bestimmten Fallen auch mit einer 
Waffe angreifen wurden bzw. erzahlten von Situationen, in denen sie dies getan 
hatten. Wieder andere hielten Waffeneinsatze fiir ein Zeichen von „Schwache“ 
oder „Feigheit“.
Jedoch gibt es auch einige gemeinsame Merkmale der Gewalt der „Rechten“, 
wie sie sich in unseren Interviews herauskristallisierte:
Erstens gaben nahezu alle an, ihre Gewalt - neben politischen Gegnern/innen - 
vorwiegend gegen Opfer auslandischer Herkunft zu richten. Einer der Skin
heads formulierte dies mit den Worten: „Der Auslanderhass war vordergriindig. 
Das war natiirlich das, was uns alle vereint hat.“ (Interview 022: 7)
Zweitens standen die Jugendlichen nach ihren Erzahlungen bei nahezu alien 
Gewalthandlungen unter Alkoholeinfluss, was zum Teil damit zusammenhangt, 
dass der Konsum von Alkohol - in der Regel von Bier - zu den Gewohnheiten 
vieler Gruppen zahlte, denen die Befragten angehbrten. Uber den Konsum har- 
terer Drogen wurde demgegeniiber nur in sehr wenigen Fallen berichtet.

Die Gewalt der „Rechten“ richtete sich hauptsachlich gegen politische Geg- 
ner/innen sowie gegen Opfer auslandischer Herkunft. Mit den meisten ihrer 
Gewalthandlungen verband sich ein starker Konsum von Alkohol. Alle weiteren 
Merkmale von Gewalteinsatzen stellten sich fiir die verschiedenen Gruppen bzw. 
Jugendlichen sehr unterschiedlich dar.

Viele politische Aktivitaten der „Rechten“, liber die uns berichtet wurde, be- 
schrankten sich auf eine inhaltlich sehr oberflachliche - wenngleich zumeist 
gewaltsame - Agitation im Rahmen von zentral organisierten Veranstaltungen. 
Oftmals konnte das politische Ziel einer Aktion, an der teilgenommen wurde, 
allerdings nicht erklart werden. Und zu den politischen Programmen oder gar 
zu historischen Hintergriinden rechtsextremistischer bzw. faschistischer Ideo
logien konnten nur vier der Interviewpartner/innen etwas berichten, fiir alle 
anderen hatte ihr „Rechtssein“ vier recht einfache Komponenten - jedenfalls 
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wurden in den Interviews nur diese genannt: 1) Deutschland soil „nur fur die 
Deutschen“ da sein. 2) Ein „starker Mann“ (das Wort „Fiihrer“ wurde nicht 
gewahlt), dem die anderen gehorchen, hat dafiir zu sorgen, das dies durchge- 
setzt wird. 3) Auslander/innen sind mit Gewalt zu bekampfen. 4) Politische 
Gegner/innen sind mit Gewalt zu bekampfen.
Die beiden Befragten, die hdhere Positionen innerhalb der rechten Szene be- 
kleideten - und die Programme und Hintergriinde rechtsextremistischer Ideolo- 
gien kannten - gaben iibereinstimmend an, dass sie bei vielen Mitgliedern ihrer 
Gruppen „politisches Bewusstsein“ vermisst haben. Unsere Interviews bestati- 
gen diesen Eindruck oft sehr anschaulich. So betonte der im folgenden zitierte 
Jugendliche z.B., dass er „sein Vaterland“ und die „wirklich echten Deutschen" 
jederzeit auch mit Waffen verteidigen wurde - den Namen der Partei, die er 
zuletzt gewahlt hatte, konnte er jedoch nicht angeben:

„B:... dass wir eben, wenn wir wdhlen gehen und die - wie nennen die sich jetzt? - 
nicht die Grunen, ich komm jetzt gar nicht auf ‘n Namen, eben die (spricht stok- 
kend) Partei der Rechten, der wirklich echten Deutschen wdhlen und dass wir eben 
zu unserem Vaterland stehen. Dass wir wirklich alles stehen und liegen lessen wur
den, sofort uns-von miraus uns ‘n MG in ‘n Arm nehmen wurden und uns irgendwo 
auf die StraBe schmeiBen, wenn uns die Hollander - Oder sonst irgendwelche Leute 
uns angreifen, und sofort auf die schieBen wurden. Und auch unsere Leute, unser 
Vaterland verteidigen wur-den. Sofort - da brduchten wir nicht einmal mehr irgend
welche Ausbildungen fur." (Interview 021: 17)

Einige der rechtsextremistisch eingestellten gewalttdtigen Jugendlichen kann
ten die Ziele und Programme politisch rechter Gruppen und Parteien sowie den 
Inhalt und die gesellschaftlichen und historischen Hintergriinde rechtsextremi
stischer bzw. faschistischer Ideologien nur vage oder iiberhaupt nicht.

Das kann freilich nicht bedeuten, dass ihr Handeln deshalb als gesellschaftlich 
weniger relevant einzuschatzen ware. Die Handlungen dieser Jugendlichen sind 
politisch, solange sie einer politischen Parole folgen - auch wenn die Akteure/ 
innen deren Hintergriinde nicht kennen. Und auch ihre Gewalt verliert aufgrund 
einer fehlenden Kenntnis ideologischer Hintergriinde und gesellschaftlicher 
Zusammenhange nicht an unmittelbarer Wirkung.
Mit Recht weist Ackermann (1993: 288) darauf hin, dass selbst bei einer 
Verharmlosung reiner „Mitlaufer“ die Gefahr besteht, dass sich dies ebenfalls 
verharmlosend bzw. „normalisierend“ auf die rechtsextremistischen Einstellun- 
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gen auswirkt, deren Verfechtem diese Jugendlichen „hinterherlaufen“:
„Die Jugendlichen gelten als unpolitisch, haltlos, im Suff zu extremen Hand- 
lungen neigend, als Mitlaufer, die angeblich nicht so recht wissen, hinter wel- 
chen Parolen und in welcher Gruppe sie mitlaufen. Aber - wird in diesem Ver- 
standnis nicht zugleich die Parole ‘Deutschland den Deutschen - Auslander raus’ 
zur Normalitat erklart?“
Die Befragten der Teilgruppe rechtsextremistischer Jugendlicher kamen aus den 
verschiedensten sozialen Schichten bzw. Milieus und aus den unterschiedlich- 
sten Wohngegenden. Vier Familien wohnten in eigenen Einfamilienhausem in 
landlichen Regionen, sechs, von denen fiinf nur iiber wenig materielle Ressour- 
cen verfiigten, in Mietwohnungen in der Stadt.
Sehr auffallig ist, dass sieben der neun mannlichen Befragten nur ausgespro- 
chen wenig Kontakt zu ihrem leiblichen Vater hatten (ein Phanomen, das bei 
rechtsextremistisch eingestellten jungen Mannem auch von Hopfetal. (1995: 
178) beobachtet wurde). Sie sind iiberwiegend von Mutter und Stiefvater oder 
von GroBeltem erzogen worden. Die meisten von ihnen entwickelten deshalb 
eine starke emotionale und soziale Distanz zum Vater, was sich in einigen Fal
len sogar mit Hassgefiihlen verband:

„B: Meinen Vater kenn' ich, ja, aber groB druberzu erzahlen mocht' ich nicht, weil 
das ist ein Fall, von dem man uberhaupt nichts wissen mbchte (betont). Also er ist 
sozusagen Epileptiker. Die Krankheit hab' ich auch, es ist zum Gluck noch nicht 
durchgekommen oder so. Und er sduft viel zu viel. Vater kann ich so was auch nicht 
nennen. Nur Erzeuger. Er war damals fur mich nicht da, ruft mich nicht an meinen 
Geburtstagen an, nicht zu Weihnachten, zur Konfirmation war er nicht da, gar nichts. 
Also ganz schlicht einfach nur Er-zeuger. (...) Den Kontakt hab' ich extra abgebro- 
chen. Ich hab’ ihn zweimal gesehen ..., damals vielleicht, als ich jung war. Aber da 
kann ich mich ja absolut nicht dran erinnern, das war als ganz kleines Kind, und 
sonst hab' ich ihn hbchstens zweimal gesehen, bin hingefahren, aber das hat mir 
auch schon gereicht. Und da hab' ich gesagt: ‘Gibt’s nicht. Nicht mit mir!'“ (Inter
view 021: 2)

Die Abwesenheit des Vaters wurde - obwohl in den meisten Fallen jedenfalls fiir 
einige Zeit ein Stiefvater in die Familie kam - von den sieben Befragten ohne 
Ausnahme als problematisch geschildert. Einer von ihnen erzahlte ein Beispiel 
aus der Schule:

„B: Erste bis vierte Klasse immer so, von wegen Vater, und ei-gentlich ist es in Schu- 
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len ja oft schon so - ja, was weiB ich: 'Erzdhlt mal, was euer Vater von Beruf 1st, was 
deine Mutter.' Oder: 'Malt mal 'ne Geschichte, was euerVaterbei der Arbeit macht' 
Oder so. Da stand ich naturlich immer blod da und wusste nicht, was ich machen 
sollte so, ne.“ (Interview 060: 2)

Besonders in Phasen, in denen die Mutter alleinerziehend war, gab es bei eini- 
gen zudem finanzielle Engpasse:

„B: Also bei meinem richtigen Vater ging's uns ganz gut. Bei meinem zweiten Vater 
war das normal, und jetzt geht es eigentlich schon wieder. Also am Anfang war das 
wirklich ScheiBe, weil meine Mutter, und alleine, und erst mal mit dem Geld aus- 
kommen und so. Das waralles Mist. Aber jetzt geh-t's wieder, weil jetzt fang' ich an 
zu arbeiten und so." (Interview 094: 4)

In einem anderen Fall versuchte der Vater, seine Abwesenheit durch finanzielle 
Zuwendungen auszugleichen, was jedoch von dem Kind als Ersatz „durchschaut“ 
und abgelehnt wurde.
In vier Fallen bestand zum leiblichen Vater iiberhaupt kein Kontakt. Diese Ju
gendlichen haben ihn nicht ein einziges Mal gesehen. Einer von ihnen berichte- 
te, dass er erst sehr spat erfahren habe, dass der Vater in seiner Familie gar nicht 
sein leiblicher Vater gewesen sei. Dieses Ereignis bewertete er als das schlimm- 
ste Erlebnis in seiner Kindheit:

„B: Das Schlimmste ist der Knackpunkt uberhaupt gewesen, dass ich mit dreizehn- 
zweidrittel erfahren habe, dass mein Vater nicht mein richtiger Vater war. Also das 
war das schlimmste Erlebnis.
I: Aber von deinem Bruder?
B: Nein, von meiner Oma damals hab' ich das erfahren - ach so, ja, von meinem 
Bruder der richtige Vater, ja sicher, klar." (Interview 022: 25)

Aber auch die beiden mannlichen Interviewpartner, die von ihren Vatem erzo- 
gen wurden, berichteten, kein gutes Verhaltnis zu ihnen gehabt zu haben, da sie 
beide sehr autoritar und aggressiv gewesen seien und sie auch geschlagen ha
ben. Dies gilt in vielen Fallen der Abwesenheit des leiblichen Vaters ebenso fiir 
die Stiefvater der mannlichen Befragten. Und die junge Frau dieser Teilgruppe 
berichtete sogar von massiven korperlichen Misshandlungen durch den Vater.

Alle rechtsextremistisch eingestellten Jugendlichen hatten ein sehr problemati- 
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sches Verhaltnis zu ihrem Vater und fast alle entwickelten eine grofie Distanz zu 
ihm, zumeist weil der Vater nur selten oder gar nicht im Elternhaus anwesend 
war, aber auch, weil er eine sehr autoritare bzw. von Gewalt gepragte Erzie- 
hung herrschen liefi.

Interessanterweise wurde demgegeniiber von fast alien mannlichen Jugendli
chen das Verhaltnis zur Mutter im Elternhaus positiv dargestellt. Die weibliche 
Befragte berichtete allerdings auch hier uber eine problematischere Beziehung. 
Ihre Mutter sei zwar selbst nie streng gewesen, habe aber dem autoritaren und 
gewalttatigen Vater letztlich immer zugestimmt, da sie sich gegen ihn nicht habe 
wehren kbnnen. Und ein mannlicher Interviewpartner gab an, dass seine Mutter 
auch Gewalt gegen ihn ausgeiibt habe. Dennoch war die Mutter fiir alle in ihrer 
Kindheit die zentrale Bezugsperson. Und sehr haufig wurde erzahlt, dass sie die 
Kinder vor Angriffen des Vaters in Schutz genommen oder auch ganz allgemein 
das autoritare Verhalten des Vaters „ausgeglichen“ habe. Dazu befragt, wie er 
erzogen wurde, formulierte einer der Jugendlichen dies so:

„B: Autoritar vom Vater, vonner Mutter kam dann wieder der Ausgleich. Da war 
dann wieder ‘n biss-chen ruhiger, der Pol. Ah, wie man das dann auch als Kind 
versucht: Man spielt dann die Eltern ge-gen-seitig aus - ganz normal." (Interview 
022: 2)

Auffallig ist dariiber hinaus in sehr vielen Fallen, dass dort, wo trotz der positi- 
ven Gesamteinschatzung des Verhaltnisses zur Mutter einzelne, problematische 
Punkte Erwahnung fanden, diese retrospektiv sofort wieder entschuldigt wur- 
den. So erzahlte ein Interviewpartner, dass ihn seine Mutter auch einmal ge- 
schlagen, dies jedoch nicht „bbse gemeint“ habe. Sie habe dadurch nur seinen 
Fehlem vorgebeugt, was anders nicht zu erreichen gewesen sei.
Die Unmoglichkeit, in der Kindheit zum Vater oder Stiefvater eine positive Be
ziehung herzustellen, hat offensichtlich bei den Jugendlichen dieser Teilgruppe 
zu einer Fixierung auf die Mutter als Bezugsperson gefiihrt, die zum Teil so 
stark war, dass alle von ihr ausgehenden Probleme subjektiv verharmlost und 
entschuldigt wurden. Denn das Verhaltnis zur Mutter zusatzlich in Frage zu 
stellen, hatte fiir die meisten den Verlust jeglicher Orientierung im Elternhaus 
bedeutet.

Der Verlust des Vaters als Bezugs- bzw. Vertrauensperson in der Kindheit hat 
bei den rechtsextremistischen Jugendlichen sehr oft zu einer starken Bindung 
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an die Mutter gefiihrt, deren Verhalten dann nicht in Frage gestellt wurde, weil 
dies zu einer vollstandigen Orientierungslosigkeit im Eltemhaus hattefuhren 
konnen.

Mdglicherweise erklart sich aus dieser Konstellation auch der Ruf nach dem 
„starken Mann“ und damit die Ubemahme rechtsextremistischen Gedanken- 
guts bzw. entsprechender Parolen - obwohl dieser Zusammenhang, der wohl 
eher mit psychoanalytischen Methoden auszuleuchten ware, hier nur angedeu- 
tet werden kann.
In den meisten Fallen allerdings wurde iiber ein problematisches Verhaltnis zu 
den Geschwistem berichtet, das zu Konkurrenzkampfen um die Gunst der El- 
tem fiihrte und zu zum Teil massiven gewalttatigen Auseinandersetzungen zwi- 
schen Briidem (Madchen waren hier nicht beteiligt).
Zwei Interviewpartner mussten jedoch nach der Scheidung der Eltem, als der 
Vater die Familie verlieB, fiir ihre jiingeren Bruder selbst die Vaterrolle einneh- 
men, wie sie es nannten. Sie taten dies beide mit einem gewissen Stolz und der 
Absicht, fiir die Bruder zu sorgen, jedoch spricht auch einiges dafiir, dass sie 
mit dieser Aufgabe in ihrer Jugend iiberfordert waren.
Bei mehreren der anderen Befragten verband sich mit der autoritaren Erziehung 
durch die Vater bzw. Stiefvater ein sehr hoher Anspruch an die schulischen 
Leistungen, den sie jedoch alle nicht oder nur selten erfiillen konnten. Dies wie- 
derum fiihrte zu Gleichgiiltigkeit, sie hatten „keine Lust mehr“, zur Schule zu 
gehen und gerieten dort in Konflikte:

„B: Das musste also alles gemacht werden irgendwie, und sicher-lich, wenn ich jetzt 
in Ruhe daruber nachdenke, wollten die eigentlich nur das beste, haben aber da- 
durch das Gegenteil erreicht. Weil nachher- guck mal, ich habe letzten Endes nur 
einen qualifizierten Hauptschul-abschluss. Also vom Gymnasium zum qualifizierten 
Hauptschulabschluss. Ich habe nachher schulisch keine Lust mehr gehabt. Aber 
das erzahl' ich dir noch. Das ist noch ein bisschen langerer Weg. Ja, und dann 
habe ich auch Konfliktsituationen mit den Mitschulern gehabt...". (Interview 023:4)

In einem Fall wurde der hohe Leistungsanspruch des Vaters noch durch einen 
autoritaren Lehrer unterstiitzt. Als die Leistungen des Kindes daraufhin noch 
weiter nachlieBen, geriet es noch starker unter den Druck des Vaters - ein Teu- 
felskreis, aus dem herauszufinden es kaum eine Moglichkeit gab.

Viele rechtsextremistische Jugendliche waren in ihrem Eltemhaus Anforderun- 
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gen ausgesetzt, die zu erfiillen sie nicht in der Lage waren, z.B. indem von ihnen 
schulische Leistungen erwartet wurden, die sie nicht erbringen konnten oder 
weil ihnen die Erziehung jungerer Geschwister auferlegt wurde. Dies fiihrte 
haufig zu Misserfolgserlebnissen, GleichgUltigkeitsgefiihlen und Orientierungs- 
schwierigkeiten.

Sozialisationsbedingungen wie diese mogen erklaren, warum die Interviewpart- 
ner/innen dieser Teilgruppe den Anschluss an Gruppen suchten, die ihnen eine 
neue Orientierung vermitteln konnten, auch wenn die Jugendlichen oft von den 
Ideologien und politischen Programmen dieser Gruppen - oder der dahinterste- 
henden Organisationen - nicht viel wussten.
Dass es gerade rechtsextremistische Gruppen waren, denen sich die Jugendli
chen anschlossen, wurde in einigen Fallen dadurch unterstiitzt, dass ihnen von 
Vater, Stiefvater oder GroBvater (nicht von Mutter oder GroBmutter) iiber die 
Zeit des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs in einer Form berichtet 
wurde, die das Nazi-Regime und den Faschismus in Deutschland in ein positi
ves, zum Teil verherrlichendes Licht riickte (vgl. hierzu auch Inowlocki 1988). 
Im folgenden Zitat wird deutlich, dass vom GroBvater hier zusatzlich erste na- 
tionalistische Orientierungen des Kindes selbst unterstiitzt wurden:

„B: Hm - mein Opa, der hat sich ja absolut gefreut, dass ich ja wirklich der Militarist 
bin, und der hat sich auch gefreut, wenn ich aus meinen Legosteinen irgendwel- 
che Sachen gebaut hab', solche Panzer oder irgendwas. Hat auch gern von er- 
zahlt-vom Krieg.... Mein Opa wollt' immergern er-zdhlen. Immerwenn er bisschen 
was getrunken hatte, dann ting er auch mit'm Krieg an. Wo er uberall war, was er 
alles erlebt hat...“. (Interview 060: 11)

Dieser Entwicklung wurde auch in der Schule nicht begegnet. Was der oben 
zitierte Jugendliche im Geschichtsunterricht lemte, war ihm nicht nur durch die 
Erzahlungen des GroBvaters im wesentlichen schon bekannt, sondem es war 
offensichtlich auch geeignet, seine beginnende rechtsextremistische Orientie
rung weiter zu fbrdern:

„B: Ja, also das war nichts Besonderes fur mich eigentlich. Auch als das halt in der 
Funften, Sechsten anting, von wegen Hitler und so, das Dritte Reich durchgenom- 
men wurde, da war ich naturlich ziemlich angetan von.“ (Interview 060:11)

Wenig spater schloss sich dieser Interviewpartner einer Gruppe von gewalttati- 
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gen rechten Skinheads an, die auch in Kontakt stand mit „harteren Rechten“. Er 
veranderte sein AuBeres entsprechend und entwickelte in dieser Gruppe dann 
eine auslanderfeindliche Einstellung:

„B: Tja und dann kam das auch, U. (Name einer Gruppe) war damals ganz aktuell. 
Da hab' ich auch angefangen, mir die Haare auch kurzer zu schn-eiden. Tja und 
dann meine Bomberjacke. Obwohl angefangen hat eigentlich einer aus meiner 
Klasse, der mit der Bomber-jacke. Und der kannte - der hatte auch erste Kontakte 
zu hdrteren Rechten hier in L. (Ort), also harteren, die schon be-kannter waren und 
schon als Prugler bekannt waren und die fur uns noch ganz unerreich-bar irgend- 
wie waren. Und der hat uns alle naher gefuhrt. Der hat uns Aufkleber besorgt, und 
tja, dann hat man sich naturlich so, gerade durch die ganzen Auslander auf der 
Schule, so einiges bei gedacht." (Interview 060: 12)

Die „harteren Rechten", die zu dieser Zeit fiir ihn noch „unerreichbar“ zu sein 
schienen, wurden ihm bald vertraut, und der Jugendliche, der - im Unterschied 
zu den meisten anderen Befragten - Struktur und Hintergriinde der Szene durch- 
schaute, griff pragend in die Gestaltung der Ziele und des Programms der Grup
pe ein.
Bezeichnenderweise stieB er bei den Lehrem seiner Schule - von denen einer ja 
an seiner Entwicklung in diese Richtung nicht unbeteiligt war - als „Skin“, wie 
er sagte, auf keine Probleme.

„B: Ich sag’ mal, wenn man das heute macht, dann wurde ja gleich der Lehrer zu 
House anrufen. Aber fruher! Wir hatten einen Lehrer, der war sogar begeistert da- 
von eigentlich, ne.
I: So nach dem Motto 'Endlich ein ordentlicher Haarschnitt' Oder so?
B: Ja wirklich, der war richtig begeistert von uns. Da bin ich mal mit dem Lehrer und 
noch zwei anderen - sind wir durch die Schule gegangen, und die Turken - die sind 
ja auch nicht doof, die haben das ja auch mitgekriegt, was wir fur ‘ne Einstellung 
haben, dass wir die nicht leiden konnten - sind wir durch den Gang, und dann kam 
so’n Turke, holt so ‘ne Kette raus und haut sie mir uber den Rucken irgendwie. War 
nur so 'ne kleine, so ‘ne Umhdngekette, aber die haben da ja immer mit ge-spielt 
und so, das fanden wir ja sowieso ober-peinlich. Und dann ging die Keilerei los. Und 
dann kamen die anderen Turken, wollten auch auf mich drauf, und der Lehrer: 
‘ Halt, nur einer!' Das war dann naturlich von Vorteil, weil ich sowieso gerade unten 
lag. Na gut, dann haben sie uns dann auch auseinandergezogen. ‘Halt, nicht alle 
auf einen!' hieB es. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt.... Und 
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dann waren die auch gleich ganz anders drauf. Das fing auch an, naja gut, ich 
muss sagen, nichts gegen Turken Oder sonstwas, aber da, zu der Zeit waren die 
wirklich, na, da war wirklich jeder aus unserer Klasse, auch wenn sie nicht so rum- 
gelaufen sind, hdtten am liebsten gesagt: ‘ScheiBturken, aile raus!' oderso, weil, 
die haben wirklich jeden angepobelt. Klar, die waren in ‘ner Masse, und Haupt- 

schule, da warja wirklich der letzte Mull. Die woanders nurScheiBe gebaut haben, 
die kamen dahin. Und da waren welche dabei, die waren in der - ja, was heiBt 
Jugendanstalt, was gab es davor noch? - ach irgendwas, Ju-gend-arrest, Jugend- 
heim waren die mal." (Interview 060: 12 f.)

Dieser Jugendliche verlieB die Gruppe der Skinheads bald, um innerhalb der 
Szene aufzusteigen, und gelangte so auch in Fiihrungspositionen der iiberregio- 
nal vemetzten rechten Bewegung.
Seine Biographic, die hier exemplarisch iiber eine langere Phase verfolgt wur- 
de, ist in ihren Anfangen nicht untypisch fur die von uns befragten „Rechten“ - 
wenngleich die Lebensgeschichten freilich nur in wenigen Fallen bis in obere 
Fiihrungspositionen der Szene reichen.

Das Zusammenwirken von erschwerter Orientierung im Elternhaus und der 
Vermittlung faschistischer Ideologien durch Erziehende, der in der Schule nicht 
begegnet wurde, lieferte bei einigen Jugendlichen die grundlegenden Voraus- 
setzungen fur ihre gewalttatige rechtsextremistische Einstellung.

Haufig fiel auf, dass die von den rechtsextremistisch eingestellten Jugendlichen 
ausgeiibte Gewalt - und insbesondere Gewalt gegen Auslander/innen - in den 
Interviews als gerechtfertigt, als legitim gedeutet und z.B. mit politischen oder 
gesellschaftlichen „Notwendigkeiten“ begriindet wurde: ein Phanomen, das z.B. 
auch von Hafeneger (1997: 19) hervorgehoben wird:

„Okonomische Krise und soziale Probleme, Lebensbedingungen, biographische 
Bruche und Befindlichkeiten sind wiederholt als Ursachen (fur rechtsradikale Ge
walt, Anm. d. Verf.) genannt worden. Aber es gibt gleichzeitig bei Jugendlichen 
sich verfestigende subjektive Uberzeugungen, dass Gewalt legitim ist. Diese subjek- 
tive Gewaltdoktrin wird gelernt, ist mental und sozial organisiert. Sie wird in einem 
langjahrigen Prozess als Sozialisationsmuster, das mit Rucksichtslosigkeit, Gefuhlskdl- 
te, der Abwesenheit von Scham- und Schuldgefuhlen verbunden ist, angeeignet: 
mit Problemen eben so (und nicht anders) umzugehen, sie an den angeblichen 
Schuldigen so (und nicht anders) auszuagieren und auf die Gesellschaft so (und 
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nichtanders) einzuwirken." (Hafeneger 1997:19)

Besonders im Rahmen einer repressiven, autoritaren Erziehung erfahrene Ge
walt, die von den Jugendlichen als gerecht gedeutet wird, kann zu eigenen 
Gewalthandlungen beitragen, die ebenfalls als gerecht interpretiert werden. Dieser 
Zusammenhang fand sich bei mehreren der rechtsextremistischen Jugendlichen 
unserer Stichprobe, wobei hier ebenfalls in einigen Fallen hinzu kam, dass rechts- 
extremistisches Gedankengut im Eltemhaus unreflektiert vermittelt und in der 
Schule nicht in Frage gestellt wurde. Natiirlich kbnnen auf der Grundlage der 
hier untersuchten Faile keine Aussagen dariiber getroffen werden, in welchem 
AusmaB Schulen generell an einer solchen Entwicklung beteiligt sein konnten. 
Einschrankend muss hier deutlich angemerkt werden, dass von den Jugendli
chen unserer Stichprobe insgesamt wesentlich haufiger schulischer Unterricht 
erwahnt wurde, der sich sehr kritisch mit Faschismus und Rechtsextremismus 
auseinander setzte.
Fiir fast alle mannlichen „Rechten“ war eine Freundin schon einmal eine ent- 
scheidende Bezugsperson in ihrer Jugend (die befragte junge Frau schilderte 
allerdings keine vergleichbare Entwicklung). Einer der Interviewpartner for- 
mulierte dies so:

„B: Es war 'ne Menge Halt, auch von ihrer Seite, im Elternhaus, vom Vater, von der 
Mutter. Es zog mich eben aus dem Sumpf raus - kann ich ruhig mal so sagen." (Inter
view 022: 13)

In fast alien Interviews zeigte sich, dass in einer intimen Beziehung zu einer 
Partnerin oder einem Partner ein Ruhepol gesucht und oft auch gefunden wird. 
Die Zukunftsvorstellungen der „Rech-ten“ stellen sich interessanterweise vol- 
lig einheitlich dar: Die Befragten wiinschen sich eine/n Partner/in (sofem sie sie 
oder ihn noch nicht haben), eine Familie mit Kindem, eine lukrative Beschafti- 
gung und ein eigenes Haus - wenngleich sich mit dieser Perspektive bei den 
rechtsextremistischen Jugendlichen nicht unbedingt ein Verzicht auf den Ein- 
satz von Gewalt im Rahmen politischer Agitation verbindet.

Eine intime Partnerschaft wurde von den mannlichen rechtsextremistischen 
Jugendlichen oft als Ruhepol erlebt und von alien Befragten dieser Teilgruppe 
fiir die Zukunft angestrebt - zusammen mit einem guten Einkommen und einem 
Familienleben in einem eigenen Haus.
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4. Zusammenfassung

Zunachst wurde deutlich, dass die „rechten Gruppen“ zumeist hierarchisch or- 
ganisiert und untereinander sowie mit iiberregionalen, zum Teil intemationalen 
rechten Bewegungen vemetzt waren. Viele gewalttatige Aktivitaten der rechts- 
extremistischen Jugendlichen wurden liber diese Wege zentral organisiert. In 
den verschiedenen Gruppen, so stellte sich weiter heraus, herrschen jedoch sehr 
unterschiedliche Normen. In Skinhead-Gruppierungen gibt es bis in Details rei- 
chende iiberregional eingehaltene Konventionen liber Kleidung und Musik, in 
anderen Gruppen bestehen demgegeniiber bisweilen nur sehr wenige Verhal- 
tensregeln, die von ihren Mitgliedem als verbindlich angesehen werden.
Die Gewalt der „Rechten“, mit der sich zumeist der Konsum von Alkohol ver
band, weniger von harteren Drogen, richtete sich hauptsachlich gegen politi- 
sche Gegner/innen sowie gegen Auslander/innen. Alle weiteren Merkmale ihrer 
Gewalteinsatze erwiesen sich in den verschiedenen Gruppierungen bzw. bei den 
einzelnen Jugendlichen als sehr unterschiedlich.
Viele der Befragten kannten allerdings die Ziele und Programme politisch rech- 
ter Gruppen und Parteien wie auch die Inhalte und gesellschaftlichen und histo- 
rischen Hintergriinde rechtsextremistischer bzw. faschistischer Ideologien nur 
sehr vage oder liberhaupt nicht - was jedoch, wie gesagt, nicht bedeuten kann, 
dass ihre Gewalt deshalb als „unpolitisch“ oder weniger emst einzuschatzen 
ware.
Als besonders auffallig erwies sich, dass alle Jugendlichen aus dieser Teilgruppe 
in ihrer Erziehung Probleme hatten mit ihrem Vater. In den meisten Fallen war 
dies bedingt durch dessen langjahrige oder sogar vollstandige Abwesenheit im 
Eltemhaus, jedoch wurde auch ein autoritarer und von Gewalt gepragter Er- 
ziehungsstil als Grund hierfiir genannt. Der Verlust des Vaters als Bezugs- bzw. 
Vertrauensperson in der Kindheit fiihrte fast immer zu einer sehr starken Bin
dung an die Mutter, deren Verhalten dann allerdings kaum mehr in Frage ge- 
stellt wurde, da dies zu einer vollstandigen Orientierungslosigkeit im Eltem
haus hatte fiihren kbnnen. Viele der Jugendlichen waren zudem in ihrer Erzie
hung Anforderungen ausgesetzt, die sie nicht oder nur selten erflillen konnten - 
entweder weil von ihnen schulische Leistungen erwartet wurden, die sie nicht 
erbringen konnten, oder weil ihnen selbst die Erziehung jiingerer Geschwister 
auferlegt wurde. Die Folge waren haufig Misserfolgserlebnisse und ebenfalls 
Orientierungsprobleme. Und schlieBlich zeigte sich, dass das Zusammenwir- 
ken einer erschwerten Orientierung im Eltemhaus mit der Vermittlung rechts
extremistischer bzw. faschistischer Ideologien in der Erziehung - der manchmal 
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auch die Schule nicht begegnete - wesentlich zu rechtsextremistischen Einstel- 
lungen bei Jugendlichen dieser Teilgruppe beigetragen hat.
Fehlende Orientierungsmbglichkeiten im Rahmen der Erziehung kbnnen dem- 
nach ein zentraler Grund dafiir sein, dass sich Jugendliche rechtsextremistischen 
Gruppen anschlieBen, wobei dies gerade unter den gegenwartigen gesellschaft- 
lichen Bedingungen einer zunehmenden Individualisierung von Bedeutung ist, 
die die Gefahren gesellschaftlicher Desintegration verscharft (vgl. z.B. Heitmeyer 
et al. 1992).

5. Ausblick

In der Studie stellten sich vor allem die Bedingungen im Eltemhaus bzw. in der 
Erziehung der rechtsextremen gewalttatigen Jugendlichen als sehr wesentliche 
Faktoren fiir ihre rechtsextremistische Orientierung und fiir ihre Gewalt- 
bereitschaft heraus. Viele der empirisch identifizierten Tendenzen sprechen hier 
fiir einen sehr engen, wenngleich auch sehr komplexen Zusammenhang. Und 
weitergehende Analysen, die im Rahmen der Studie, die sich ja noch auf viele 
andere Bereiche konzentrierte, nicht moglich waren, fbrderten mit Sicherheit 
noch zusatzliche Aspekte ans Licht.
Bedeutet dies nun, dass die Ursachen fiir Rechtsextremismus und Jugendgewalt 
doch wieder starker in den („zerriitteten“) Eltemhausem der Jugendlichen zu 
sehen sind und weniger in gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen, die, wie 
gezeigt wurde, durch zunehmende Individualisierung, soziale Desintegration, 
Marginalisierung und Stigmatisierung gekennzeichnet sind? Natiirlich lasst sich 
diese Frage so eigentlich gar nicht stellen. Denn eine Konsequenz der Identifi- 
kation des entscheidenden Einflusses von Eltemhaus und Erziehung auf die 
Gewaltentwicklung bei Kindem und Jugendlichen muss mit Sicherheit darin 
bestehen, genauer zu untersuchen, warum die Bedingungen, die wir dort vorfin- 
den, so gestaltet sind, dass sie in vielen Fallen die Entstehung von rechtsextre
mistischen Orientierungen und Gewaltbereitschaft bewirken bzw. begiinstigen. 
Und diese Konsequenz fiihrt zwangslaufig (auch) wieder zuriick zu gesellschaft
lichen Entwicklungsprozessen, deren Einfluss auf die Jugendlichen sich ja nicht 
nur neben den Eltemhausem bzw. der Erziehung vollzieht, sondem auch uber 
diese.
„Die Familie ist entgegen konservativen Auffassungen keine Naturkategorie, son- 
dem bis in ihre innerste Struktur hinein gesellschaftlich vermittelt." (Eisenberg/ 
Gronemeyer 1996: 29)
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Die Bedingungen in den Erziehungsumgebungen von Kindem und Jugendli
chen sind haufig eine Folge gesellschaftlicher Entwicklungen wie wachsender 
sozialer Ungleichheiten, Arbeitslosigkeit und materieller Armut, die - neben 
anderen Wirkungsmechanismen - auch auf diese Weise fiir Jugendliche relevant 
werden. Dies empirisch auszuleuchten, ware allerdings die Aufgabe einer Stu- 
die, die sich bei der Datenerhebung auf die Erziehenden selbst zu konzentrieren 
hatte.
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