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Zusammenfassung

Im Auftrag der Bundeszentrale fe gesundheitliche Aufk15rung haben wir

Intensivinterviews mit 20- bis 30jahrigen heterosexueH orientierten Mannern und

Frauen zum Thema "Kommunikation mit einem neuen Intimpartner" durchgefuhrt.

Ziel der Befragung war es, kommunikative Handlungsmuster von Intimtitat zu

rekonstruieren und nach der Einbettung von safer sex Praktiken in die Sequenz

intimer Kommunikation zu fragen, um damit Probleme und L6sungen der

Anwendung von safer sex besser verstehen und Hinweise fiir eine handlungsorien-
tierte Aufklarung entwickeln zu k6nnen.

In einem ersten Schritt wird der theoretische Rahmen des Projektes und dessen

empirische Umsetzung expliziert: Die spezifische FragesteHung des Projektes
innerhalb des theoretischen Rahmens wird herausgearbeitet; Hypothesen und

Erwartungen an die Empirie, die sich auf Grund des theoretischen Ansatzes ergeben,

werden formuliert; das Verfahren der Datenerhebung, der Leitfaden der Befragung,
das Auswahlverfahren, die faktische Auswahl der Interviewpartner und das

Verfahren der Datenauswertung werden dargestellt.

Im zweiten Teil werden die Ergebnisse unserer Untersuchung expliziert. Wir

versuchen, die Grundstruktur und Grundproblematik intimer Kommunikation zu

rekonstruieren, fragen nach den kommunikativen Strategien, die Akteure verwenden,

um im Rahmen der Grundsmiktur Intimitat zu konstruieren und nach den Problemen

und Chancen einer Einbettung einer Handlungssequenz "Kondomverwendung" in die

Kommunikationsstruktur von Intimitat. Die Struknirierungsmomente von Intimitat

gestalten sich in Abhangigkeit von den jeweils von den Beteiligten praferierten
Liebesidealen ("romantische Liebe" versus "hedonistischer Lustgewinn"). Wir

werden dann diese Ausformungen des allgemeinen Intimitatsmusters nach

Unterschieden in Bezug auf Geschlecht und Bildung der Interviewten befragen, um

schlieBlich am Ende - auf der Basis einer Zusammenfassung der j.trgebnisse -

Uberlegungen uber die Folgerungen fiir eine gesundheitliche Aufklaning anzustellen.
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A. Theoretische Leitfragen und deren empirische Umset-

zung

I. Beschreibung des theoretischen Ansatzes und der Fragestellung

1. Bedingungen des Infektionsschutzes vor einer HIV-Infektion: Wissen, emo-

tionale Betroffenheit, soziale Handlungskompetenz

Eine weitere Verbreitung der Infektionskrankheit der erworbenen Immunschwache

(Aids) hangt zum einen von den Chancen der Entwicklung eines Impfstoffes oder

Therapeutikums ab, zum zweiten von den Chancen der Veranderung genau definier-

barer Verhaltensweisen. Solange eine medizinische Lt sung des Aidsproblems in

Form der Entwicklung eines Impfstoffes nicht gelingt, kommt der Anderung von

Verhaltensweisen eine besondere, ja einzigartige Bedeutung als Problemlosung zu.

Eine effektive Primipr vention der Krankheit der erworbenen Immunschwache

(Aids) besteht beim derzeitigen Stand unseres medizinischen Wissens in der Verhit-

tung von Virusubertragungen. Wir wissen, daB die Chancen einer praventiven Ver-

hinderung einer HIV-Infektion besonders giinstig sind, da die Infektionswege und

vor allem die Handlungsweisen, die eine Infektion verhindem konnen, eindeutig be-

stimmbar sind. Penetrierender Geschlechtsverkehr mit Infizierten sowie das direkte

Eindringen von infizierten Kilrpersekreten in die Blutbahn vor allem durch das Be-

nutzen ein und desselben Spritzbestecks durch mehrere Personen sind die epide-

mologisch einzig relevanten Ansteckwege (vgl. Rosenbrock 1988 S. 12). Fiir den se-

xuellen Verhaltensbereich - und auf diesen allein konzentrieren sich die folgenden

Ausfilhrungen - besteht eine einfache Praventionsregel in der Benutzung von Kon-

domen beim penetrierenden Geschlechtsverkehr auBerhalb strikt monogamer

Partnerschaften.

Eine alternative Moglichkeit der Reduzierung der Ansteckungswahrscheinlichkeit
fiir diesen Bereich wird darin gesehen, Treue im Sinne der Monogamie zu praktizie-
ren. Allerdings scheint diese proklamatische Absage an den Partnerwechsel mit einer

geringeren Akzeptanz rechnen zu mussen. Traut man den empirischen Ergebnissen
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zum Wandel von sexuellen Verhaltensweisen, so laBI sich sowohl im faktischen

Verhalten als auch in bezug auf nom]ative Einstellungen ein Trend in Richtung einer

zunehmenden Freiziigigkeit beziiglich eines Partnerwechsels konstatieren (vgl. Cle-

ment 1986).

Die im Auftrag der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung von FORSA

(1990) durchgefiihrte Befragung dokumentiert, daB sich 29 Prozent der 16- bis

65jahrigen vorstellen kOnnen, in der nachsten Zeit eine neue sexuelle Beziehung ein-

zugehen. Bei den Zusammenlebenden und den Alleinlebenden mit festen Partnern

sprechen immerhin 16 Prozent bzw. 35 Prozent von einem maglichen zukiinftigen
Partnerwechsel. Von den Alleinlebenden ohne Partner wird von 60 Prozent fiir die
nachste Zukunft eine neue sexuelle Beziehung erwartet.

Von den 16- bis 65jkhrigen, die im letzten Jahr sexuell aktiv waren oder vorhaben, in
der nachsten Zukunft eine sexuelle Partnerschaft zu beginnen, lehnen acht Prozent
fiir sich selber ab, immer nur mit einem Partner zusammensein zu konnen. Bei der

priventionsrelevanten Gruppe der Befragten mit mehreren Sexualparylern finden es

32 Prozent schwierig, immer nur mit einem Partner zusammen zu sein

Ohne auf die Ursachen eines solchen Wandels hier eingehen zu k6nnen, spricht

vieles daftir, daB sich dieser langerfristig weiter in Richtung einer Aufweichung mo-

nogamer Verhalmisse fortsetzen wird (vgl. Swidler 1980; Gerhards 1988). Eine Op-
tion fiir Treue als Problem16sung der weiteren Ausbreitung von Aids muB gleichsam
mit Gegenwind rechnen, weil sie gegen den Trend gesellschaftlichen Wandels ge-

setzt ist. Insofem scheint der zweiten Problemlilsung - safer sex - bessere Chancen

der Akzeptanz beschieden zu sein. Die Aufklaningskampagne der BZgA propagiert

folgerichtig "safer sex" im Sinne der Vermeidung riskanter Sexualpraktiken und ver-

sucht damit sexuelle Handlungsformen direkt durch Information und Wissen zu be-

einflussen bzw. zu strukturieren.

Will man nun wissen, welche Chancen und Probleme der Praktizierung und der ex-

ternen Steuerung risikoarmen sexuellen Verhaltens es fiir die Menschen einer Gesell-

schaft gibt, so muB man die Logik dieser Handlungsformen begreifen und verstehen

lernen. Ob und wie safer sex praktiziert wird, hangt von drei unterscheidbaren Fakto-

ren ab:

1. von dem kognitiven Wissen von Personen iiber Infizierungswege und Techniken

einer Infektionsvermeidung,

1
Vgl. auch die Untersuchung von Bohm u. Rohner zum studentischen Sexualverhalten (1988), nach

der 41% der Studentinnen und 35% der Studenten in den letzten 12 Monaten zwei oder mehr
Koi tuspartner hatten.

6



2. von der emotionalen Betroffenheit und der "Risikokalkulation" von Personen, sich

selbst infizieren zu kdnnen und

3. von der Kenntnis und Vefugung von Personen uber soziale Handlungsmuster, die

eine Umserzung einer Verhakensabsicht im Sinne des safer sex in konkrete Hand-

lungen auch ermoglichen; entscheidend daftir ist die Frage, ob es gelingt, risikoarmes

Sexualverhalten in den Sinnzusammenhang intimer Interaktion einzubetten und

einzuhaken.

Die drei Ebenen, die zusammen die Rationalitat sexuellen Handelns konstituieren,

sind in Theorie und Praxis der Aidsforschung/Aidsaufklarung in unterschiedlichem

MaBe thematisiert worden. Die Dominanz der Aidsaufklarung lag und liegt auf der

Ebene der Vermittluniz kognitiven Wissens uber Infektionsgefahren und Strategien

ihrer Vermeidung. DaB die Aidsaufklarung in dieser Dimension erfolgreich war, zei-

gen die empirischen Ergebnisse.

BevOIkerungsumfragen bestatigen den hohen Wissensstand der Bev6lkerung Liber die

Infektionswege und die mogliche Gefahrdung (vgl. Institut fiir Demoskopie Allens-

bach, Februar 1988; FORSA 1990; Basis Research 1990). Beziiglich des alltagsrele-
vanten Wissens liber die

.
wichtigsten Infektionsrisiken wird der hohe In-

formationsstand der Befragten durch die FORSA-Wiederholungsbefragung (1990)
bestiitigt: 98 Prozent sagen, es bestehe eine Ansteckungsgefahr durch das HIV-Virus,
wenn man mit einem unbekannten Parmer oder einer unbekannten Partnerin unge-
schiitzten Geschlechtsverkehr - ohne Kondom - hat. Bei den 16- bis 20jahrigen sind
100 Prozent uber diese Ubertragungsm6glichkeit informiert, in der Altersgruppe von

21-29 Jahren 99 Prozent der Befragten. Auch eine ungestutzte Frage, mit der die Be-

fragten ihr eigenes aktuell prasentes Wissen uber die wichtigsten Ubertragungswege
abrufen und artikulieren muBten, bestatigt den hohen Informationsstand der Befrag-
ten. Im Zeitverlauf zeigt sich, daB der generelle Ubertragungsweg "Blut-zu-Blut-
Kontakt" zunehmend haufiger genannt wird (1987 55%, 1989 66%).

Die hierbei formulierten Einstellungen und geauBerten Verhaltensmaximen sollten in

gesundheitspolitischer Weise optimistisch stimmen, doch belegen weitere

Untersuchungsergebnisse, daB eine Veranderung des Sexualverhaltens im Sinne der

Reduzierung des Risikos einer Infizierung mit dem HIV-Virus sich nur begrenzt hat

durchsetzen k6nnen. So weist die FORSA-Studie darauf hin, daB die Zahl derjeni-

gen, die sagen, sie wiirden bei Zufallskontakten mit unbekannten Partnern kein Kon-

dom benutzen, zwar von 61 Prozent 1988 auf 50 Prozent Ende 1989 gesunken ist.

Allerdings ist die Benutzung von Kondomen bei Zufallsbekanntschaften nicht zu ei

nem gewohnheitsm Bigen Verhalten geworden: nur etwa ein Viertel (23%) ver-

wandten dabei jedesmal ein Kondom. Gleichzeitig auBerten 10 Prozent der 16- bis

65jahrigen die Bereitschaft, auch ohne Kondom sexuell mit einem Partner zu verkeh-

ren, bei den Befragten mit wechselnden Sexualpartnern sind es 26 Prozent. Deutlich

zuriickgegangen ist in dieser Gruppe auch die Bereitschaft, erst dann eine sexuelle
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Beziehung mit einem Partner einzugehen, wenn ein Vertrauen in das sexuelle Vorle-

ben des Parmers besteht (von 76% 1988 auf 66% im Jahre 1989)2

Die Ergebnisse der Umfrageforschung resultieren also in einem ambivalenten Be-

fund. Auf der einen Seite ist das Wissen iiber Gefahren einer HIV-Infektion und uber

Verfahren des Schutzes vor einer Infektion in der Bevalkerung der Bundesrepublik
weit verbreitet, auf der anderen Seite hat das Wissen nicht zu einer Umstellung der

Verhaltensweisen in dem MaBe gefiihrt, wie man auf der Basis der Wissensverbrei-

tung hatte erwarten k6nnen. Diese Diskrepanz ist erklarungsbedurftig. Wir vermuten,

daB neben kognitiven Faktoren seelisch-emotionale und soziale Faktoren in den Fo-

kus geruckt werden miissen, will man verstehen, was Menschen daran hindert, risi-

koannes Sexualverhalten zu praktizieren.

Martin Dannecker (1987; 1989) und Sophinette Becker und Ulrich Clement (1987;

1989) haben zu Recht auf die Beschranktheit einer Perspektive aufmerksam ge-

macht, bei der Aids-Aufklarung als Wissensvermittlung uber Infektionsgefahren und

Strategien ihrer Vermeidung dominiert. Sie haben das Element der emotionalen Be-

troffenheit, die Eigendynamik der seelischen Triebkrafte, die eine Sperrigkeit gegen-

uber rationaler Verhaltenssteuerung erzeugt, am empirischen Material herausge-

arbeitet In ahnlicher Hinsicht sind eine Reihe von Untersuchungen an psychologi-
schen Fragestellungen orientiert und fragen nach den individuell ausgelegten und

gelebten Bedeutungsgehalten von Sexualitat (vgl. Kajan 1989) und ihren entspre-

chenden Implikationen fitr ein risikoarmes Sexualverhalten (vgl. Bolkart 1989).

Liegen mit diesen Studien erste Ansatze vor, die neben einer kognitiven Dimension

die Seelendynamik als Variablenkomplex zur Erklb:rung von Sexualverhalten be-

riicksichtigen, so mangelt es bis dato vallig an einem Ansatz, der die soziale Dimen-

sion des Sexuellen in den Fokus der Analyse riickt. Letztendlich wird Sexualitat

konkret mit einem Partner praktiziert; dabei stellt sich das Problem, ob eigene
Schutzinteressen gegenuber dem Sexualparmer in irgendeiner Fonn zum Ausdruck

gebracht werden kOnnen oder nicht. Wir bezeichnen diesen interaktiven Austausch

als die soziale Dimensio-n. des Sexuellen. DaB die Sozialdimension der Keritmunika-

tion zwischen den Parmern, d.h. die erfolgten wechselseitigen Handlungsabstim-

2
Ein weiteres Moment kommt hinzu: Die in einer Befragung geauBerte Handlungsintention und das

faktische Handeln konnen nicht gleichgesetzt werden. Je nach sozialer Situation und sozialem

Handlungsfeld konnen Handlungsabsicht und Handlung mehr oder weniger weit auseinanderfallen.
So verweisen von einer Illustrierten befragten Jugendliche auf ihren festen Vorsatz, immer ein
Kondom zu benutzen, fugen dann aber einschrankend hinzu ".. aber vor Klassenarbeiten nehm ich mir
auch immer vor zu lemen" (zit. in Ahlemeyer 1989: S 3).
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mungen, fiir die Kondomnutzung mit ausschlaggebend sein kann, wird durch empiri-

sche Ergebnisse der Umfrageforschung nahegelegt.

Dem Wunsch des Parmers/der Parmerin, nur mit Kondomen zusammen zu schlafen,
wiirden 82 Prozent derjenigen zustimmen, die das Kondom als stimmungszerstorend
bewerten, 86 Prozent der Personen mit mehreren Sexualparmern und 88 Prozent der

Personen, die im letzten Jahr ohne Kondom mit ihnen unbekannten Partnern schlie-
fen (gerade in dieser Gruppe iSt die Meinung, Kondome wurden die Stimmung bei
der Liebe zerst6ren, am starksten ausgepragt (vgl.FORSA 1988, zitiert in T6ppich
1988). Komplementar dazu findet bei den gleichen Personen der artikulierte

Wunsch, ohne Kondom miteinander zu schlafen, erwartungsgemaB eine deutlich h6-
here Zustimmung; mehr als die Halfte derjenigen, die ohne Kondom mit unbekann-

ten Partnern schliefen, 35 Prozent der Personen mit mehreren Sexualpartnern im
letzten Jahr und 18 Prozent der Befragten, die das Kondom als stimmungszerstOrend
bewerten, wiirden diesen Wunsch akzeptieren. Es zeigt sich, daB pers6nliche Vorlie-
ben, Neigungen und Wiinsche vor allem dann verhaltensrelevant werden, wenn sie
mit denen des Parmers ubereinstimmen, daB sie jedoch relativierbar sind, wenn es

der Partner in der Situation fordert.

Ausgehend von der Tatsache, daB die Rekonstruktion der sozialen Komponente im

Bereich sexuellen Verhaltens ein Forschungsdefizit darstellt und der Hypothese, dall

soziale Faktoren in der Tat eine erkld:rungskraftige Rolle auch im Bereich des inti-

men und sexuellen Verhaltens spielen, sind die Uberlegungen und Fragestellungen
des Projekts entstanden. Wie sieht eine Perspektive aus, die soziale Faktoren zum

Verstandnis von intimen und sexuellen Handlungen in Anschlag bringt?

Wir gehen davon aus, daB auch der sich als naturlich gebende Bereich des sexuellen

Verhaltens sozial konstruiert ist und entsprechende RegelmaBigkeiten aufweist. Im

Gegensatz zu einer kognitions- und tiefenpsychologischen Betrachtungsweise ruckt

eine soziologische Perspektive die Tatsache in den Fokus, daB sexuelle Handlungs-
formen in der Regel aus Inter-Aktionen zwischen zwei Partnem bestehen, aus

wechselseitigen Bezugnahmen der Personen aufeinander. Wie Menschen sexuell

handeln, hangt nicht nur - und wir wiirden vermuten, nicht in erster Linie - von der

Psycho-Logik (der Seelendynamik) und der Kognitions-Logik (den Wis-

sensbesrinden) jedes einzelnen ab, sondern von der Sozio-Logik, den eingelebren

Interaktionsstrukturen, Rollen und Normen zwischen Partnern. Sexuelle Ver-haltens-

weisen sind wie alle sozialen Handlungsformen und Interaktionen auch eingebettet
in sozial konstruierte Regelsysteme, die kulturelle Deutungsmuster fur Si-tua-tionen

bereitstellen und dadurch Handlungen der Akteure anleiten. Will man die Bedingun-

gen und die Probleme der Praktizierung risikoarmen sexuellen Verhaltens verstehen,

so muB man die fur eine Gesellschaft typischen sozialen Interaktionsmuster fur Se-

xualidit und Intimitat verstehen. Gefragt ist also nach den sozial konstruierten Regel-

systemen, die die Handlungen von Intimpartnern anleiten, nach dem kulturellen

Deurungsmuster fur Si-tuationen der Intimitfit, an dem sich Personen in ihren Hand-
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lungen orientieren, und vor allem: nach den Mtlglichkeiten der Verinderung von

sexuellen Verhaltensweisen im Sinne einer Reduzierung des Risikos der HIV-Infek-

tion durch Praktizierung risikoarmen Sexualverhaltens.

Das wirft die Frage auf, auf welche Art und Weise safer sex-Praktiken von den In-

timparmern angesprochen und gehandhabt werden bzw. gerade nicht in intime Hand-

lungsformen integriert. Die Praktizierung von safer sex wird unter dieser Perspektive
als ein Handlungsmuster angesehen, das von den Akteuren im Sinnkontext der inti-

men Situation ausgehandelt werden muB. Risikoarmes Sexualverhalten muB sich in

das soziale Regelsystem von Intimitat einhaken und einbetten lassen. Hier liegen die

Ankniipfungspunkte und die m6glichen Schwierigkeiten fur die Thematisierung und

Praktizierung von safer sex. Wie das Regelsystem der Intimitht gestrickt ist und wel-

che Chancen und Schwierigkeiten der Einbettung von safer sex in das Intimititsmu-

ster vorhanden sind, das ist die zentrale Fragestellung des Projekts, die empirisch be-

antwortet werden soll. Wir haben aber aus der Literatur gewonnene Vorerwartungen
und Hypothesen beziiglich m6glicher empirischer Ergebnisse; diese bilden den theo-

retischen Rahmen der Untersuchung, der den Blick auf das empirische Material ord-

nen und smikturieren hilft und der im folgenden dargestellt werden soll.

2. Theoretische Annahmen: Strukturierungsmomente von Intimitiit und sexu-

ellem Verhalten

Was laBt sich uber das sozial konstruierte Interaktionsmuster, mittels dessen der Be-

reich der Intimitat in unserer Gesellschaft gestaltet wird, theoretisch aussagen? Wel-

che Vermutungen lassen sich iiber die Chancen und Begrenzungen des Einhakens

und der Einbettung von risikoarmen sexuellen Handlungsweisen in diese Interakti-

onsmuster formulieren? Will man Antworten auf diese Fragen finden, lohnt es sich,

auf die Entstehungsgeschichte heutiger (Be-)Deutungen von Intimitat zurack-

zublicken.

Wir gehen davon aus, daB das fiir unsere Gesellschaft typische Intimittitsmuster fur

heterosexuelle Beziehungen - und nur auf solche konzentriert sich die Fragestellung
des Projekts - in erster Linie durch das Ideal romantischer Liebe gepragt ist, das trotz

PlausibilitatseinbuBen auch weiterhin von kulturell immens wichtiger Bedeutung ist.

In einem ersten Schritt sollen die Merkmale eines durch das Ideal romantischer

Liebe konstituierte Muster von Initimitbit dargestellt werden. In einem zweiten

Schritt werden die Implikationen, die ein solches Handlungsmuster fur die Praktizie-
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rung risikoarmen Sexualverhaltens hat, erlautert; in einem dritten Schritt schlieBlich

werden die aus dem Theorierahmen ableitbaren Folgen fur eine gesundheitliche

Aufklizing dargestellt.

2.1 Intimitat und das Ideal romantischer Liebe

Vorstellungen und Praxis von Intimitat und Sexualitat fuBen auf historisch gewach-

senen sozialen Regelsystemen. Die sozialen Regeln, die bis heute sexuelle und in-

time Interaktionen in westlichen Gesellschaften codieren, sind mit der Genesis mo-

demer Gesellschaften insgesamt entstanden. Von Max Webers Konzept der Diffe-

renzierung der Wertsphken bis hin zu Niklas Luhmanns Theorie der funktionalen

Differenzierung reichen die Beschreibungen der Modeme als einer Gesellschaft, de-

ren Strukturmuster durch die Aufteilung in eine Vielzahl unterschiedlicher Sinn-

welten gekennzeichnet ist, die jeweils spezifische Handlungsorientierungen und

strkturelle Verfestigungen ausgebildet haben. Dabei wird oft (ibersehen, daB die Ent-

stehung moderner Gesellschaften nicht allein als Proze8 der Ausdifferenzierung ra-

tional strukturierter institutioneller Teilsysteme (wie Okonomie, Politik, Wissen-

schaft) zu verstehen ist, sondem zugleich und komplementa:r als ProzeB der

Herausbildung eines eigenstandigen Bereichs von Intimitit, der von den Anforde-

rungen der Verwandtschaft, der Okonomie und der Politik zunehmend freigesetzt
wird und gerade dadurch zu einem autonomen Sinnsystem wird, das zugleich einer

emotionalen Ausgestaltung durch sich frei entscheidende Partner offengestellt bleibt

(vgl, Luhmann 1982). Sexualitbit wird in diesen sich ausdifferenzierenden Bereich

der Intimitat einbezogen, Liebe und Sexualitat gehoren zusammen. Vorbereitet, be-

gleitet und stabilisiert wird dieser ProzeB der Ausdifferenzierung und Neube-

stimmung von Intimitar durch das Ideal der romantischen Liebe (vgl. Tyrell 1987),

das bis heute fiir die Strukturierung von Intimitbit konstitutiv ist. Romantische Liebe

stellt ein Deutungsmuster fiir Intimitat dar, das magliche Handlungen vorstrukturiert,
indem es Idealformen des angemessenen Verhaltens vorzeichnet. Ein solches kul-

turelles Deutungsmuster fur Intimitat laBt sich durch verschiedene Dimensionen, die

wechsLiseitig aufeinander verweisen und zusammen das Feld intimer Kommunika-

tion aufspannen, genauer beschreiben. Dies soll im folgenden idealtypisch erfolgen
ohne auf die Genese und historischen Bedingungen der Entstehung einer solchen In-

timit3tskonstruktion genauer einzugehen.

1. Autonomisierung von Intimittit: Zu einem eigenstandigen Handlungsfeld wird In-

itimitat historisch erst mit der gelungenen Abwehr aller Fremdbestimmungen. Erst

rnit dem Zurlickdrangen des Einflusses der Eltern und der Verwandtschaft auf die
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Auswahl der Parmer und der Auflasung genereller Wahlverbote (nach Schicht, Reli-

gion, Ethnie oder Region) und des Schutzes eines Handlungsfeldes, das allein durch

die sich Wahlenden strukturiert wird, entsteht ein eigenes Handlungsfeld intimer

- Kommunikation3. Das Prinzip der Autonomisierung findet seinen Niederschlag im

Prinzip der freien Parmerwahl: Beziehungsstiftung durch die Praferenzen der Indivi-

duen gegen standes- und klassenspezifische In-teressen ist ein immer wiederkehren-

des Thema der his-torisch einschliigigen belletristischen Literatur.

2. Liebe als Selektionsmechanismus: Meint Autonomisierung von Intimitat, daB die

Wahl der Parmer fiir ein intimes Verhaltnis den Partnern selbst einheim gestellt ist,

dann ist offen, nach welchen Kriterien die Wahl erfolgen soll. Nicht 6konomische

oder statusorientierte Interessen, sondern emotionale Zugewandtheit, Liebe ist das in

der Vorstellung moderner Intimitit entscheidende Kriterium der Wahl (vgl.Swidler
1980; Schumacher und Vollmer 1981).

3. Die Einheit von Sexualitat und Liebe: Sexualit t wird im Ideal moderner Intimit t

unter die Liebe subsummiert, erst wenn man sich liebt kann man sich k6rperlich lie-

ben. Die wechselseitige Zuneigung der Parmer, der "Gleichklang der Herzen" (Tyrell
1987:S 577) ist die Bedingung f# den Gleichklang der K6rper. So wie erst innerhalb

eines Liebesverhalmisses Sexualitat ihren Platz findet, so erreicht umgekehrt erst

durch die sexuelle Vereinigung die Liebe ihre Vervollkommnung. Die sexuelle Be-

ziehung wird zum Ausdruck der Liebe.

4. Selbstgestaltungsm6glichkeit. und -Verpflichtung: Wie sich intime und sexuelle

Kommunikation zwischen sich allein aus Liebe gevjahlten Personen gestaltet, bleibt

den Personen selbst iiberlassen. Damit wird Liebe erst eigentlich zum Bereich der

Intimitat, der der Umwelt und aller Offentlichkeit entzogen ist und das alleinige Ge-

heimnis der Liebenden selbst bildet. Das gilt im besonderen MaBe fiir den inte-

grierten Bereich der Sexualitat. Sexuelle Interaktion als Beweis und Ausdruck von

Liebe ist die persdnlichste und intimste, von aller Offentlichkeit abgeschnittenste

Angelegenheit (vgl. Tyrell 1987 S. 588).

5. Hochwertigkeit von Intimitat Moderne Initmitatsvorstellungen sprechen intimen

Lie-besbeziehungen eine fur die Lebenserfiillung und die Identitatsstiftung von

Personen im Vergleich zu anderen Bereichen eine besondere Bedeutung zu. Die

3 Schumacher und Voilmer (1981 S.503) weisen darauf hin, daB erst 1865 eine Bes[immung aus dem

Blirgerlichen Geseebuch entfernt wurde, nach der die EheschlieBung die Einwilligung der GroBeltern
vorausetzte.
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Lebenserfiillung wird erreicht und findet ihre Vervollkommnung im wechselseitigen

Sich-fiireinander-Offnen, im symmeaischen Gleichklang der Partner (vgl. Tyrell

1987 S. 586). Geben und Nehmen stehen in einem ausgeglichenen Verhilmis zuein-

ander, ja das wahre Nehmen ist das Geben; der eigentliche Beweis fur die Liebe ist,

nicht nur die Handlungen des anderen zur Grundlage eigener Entscheidungen zu ma-

chen, sondern bereitS dessen Erleben.

Das Ideal der romantischen Liebe definiert Liebe und Sexualitat als ein gemeinsa-

mes, ineinander verwobenes Handlungsfeld, das allein durch die emotionalen Pr :fe-

renzen der Liebenden bestimmt ist, und verteidigt dieses Feld gerade gegenuber ex-

ternen Definitionsmachten, belaBt aber zugleich die innere Strukturierung von

Intimitat und Sexualitat den Akteuren selbst. Das Besondere moderner Intimitatsvor-

stellung besteht darin, daB sie die Autonomie von Intimitat nach auBen postuliert,
den als privat und damit autonom definierten Bereich der Intimit it aber nach innen

hin unsmikturiert belaBt.

Ein durch diese Dimensionen aufgespannter Bereich von Intimitat ist aber unter

soziologischer Perspektive betrachtet ein auBerordentlich problematisches Hand-

lungsfeld. Die wenigen Regein und Handlungsanleitungen fur intime, sexuelle In-

teraktionen bedeuten, daB der Bereich sozial unterstrukturiert bleibt; man kann ihn

als sozial regellos bezeichnen, die Parmer sind in weitem MaBe auf ihre eigene

Kompetenz angewiesen . Damit ist nicht gemeint, daB es keine privaten, in den ein-

zelnen Zweierbeziehungen entwickelten Strikturen der Interaktion gabe, diese blei-

ben aber privat und werden sich von Beziehung zu Beziehung unterscheiden. Es fehlt

an Offentlich verbindlichen Deutungsmustern fur intime Situationen, an Ritualen des

Kennenlernens und der Kommunikation uber eigene Bediirfnisse und Wiinsche, an

gemeinsam in einer Kultur geteilten Symbolen, die Personen in intimen Interaktio-

nen benutzen kOnnen und die verstanden werden, an einer verbalen oder non-ver-

balen Kommunikationskultur, auf die Personen in intimen Interaktionen zu-

ruckgreifen kOnnen und die ihnen Ent-schei-dungshilfen und Ver-stan-di-

gungserleichterungen ver-schaffen wiirden5. Geht man davon aus, daB soziale

4
In der Sprache der Kognitionspsychologie formuliert konnte man auch sagen, daB es fur intime

Situationen in unserer Kultur nur mangelhaft ausgefullte Skripte gibt, die mugliche Handlungsweisen
in intimen Situationen vorzeichnen. Ein detailliertes Drehbuch, wie es z.B als "Restaurant-Skript" von

Schank und Abelson (1977, S. 42fO beschrieben wurde, laBt sich far intime Situationen auf den ersten
Blick nicht nachzekhnen.

5 Fehlt es dem Ideal romantischer Liebe auch an einem feingegliederten Kulturmuster von Intimitiit,
so gibt es umgekehrt doch eine Reihe an situativen Definitionshilfen fiir den Bereich intimer
Kommunikation. Dazu gehoren gesellschaftlich definierte Orte und Zeiten fik das Kennenlemen (Par-
lies, Baille, Bars), aber auch kulturelle Definitionen fur die angemessene Aunosphare bei intimen
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Regelsysteme fiir die Akteure Handlungs- und Erwartungssicherheit bedeuten und in

einem gewissen Umfang notwendig fiir eine wechselseitige Abstimmung zwischen

Personen sind, dann kann man in diesem Sinne den Bereich der intimen Interaktion

als problematischen Bereich, weil mit hohen Unsicherheiten verbunden, bezeichnen.

Dies gilt besonders und verschtft deswegen, weil Intimitat ein mit Anspriichen
uberlastetes Handlungsfeld ist: Zuneigung, Verstandnis und sexuelle Befriedigung
soll durch ein und dieselbe Beziehug zugleich geleistet werden; Lebenserfullung und

Identitatsfindung wird von intimen Beziehungen insgesamt erwartet.

Stimmt die Vermutung, daB eine durch das Ideal romantischer Liebe codierte Inti-

mitlit ein mit Anspriichen iiberlastetes und zugleich sozial untersuukturiertes Hand-

lungsfeld ist, dann wird das Folgen fiir die faktischen intimen Kommunikationen ha-

ben. Die Akteure mussen in ihren Handlungen die wechselseitigen Anpsriiche be-

riicksichtigen und die Unsicherheiten abbauen. Wie und mit welchen kornmunikati-

ven Strategien sie dies tun, wissen wir nicht. Allgemein bekannte Kulturtechniken

gibt es nicht und die Wissenschaft hat sich bis dato zur Aufhellung dieser Frage nicht

bemuht.

Wir haben versucht, die Grundziige von Initimitat, wie wir sie fur die moderne Ge-

sellschaft fiir konsitituiv erachten, theoretisch darzustellen. Zu Recht kann der Ein-

wand erhoben werden, daB das dargestellte Ideal der romantischen Liebe uberzeich-

net und empirisch in dieser Reinform nicht anzutreffen, zum Teil auch historisch

iiberholt ist. Romantische Liebe ist in der Tat ein Idealtypus kultureller Deutung von

Intimitat, dessen kulturelle Grundstruktur ihre zeitgemaBe Uberformung erfahren

hat. Wir halten zwei Anderungen der Grundstruktur fur relevant.

1. Das Ideal romantischer Liebe war gekoppelt mit der Vorstellung von "der einen

groBen Liebe im Leben" (Tyrell 1987 S 592). Diese Exklusivit tsvorstellung hat

heute an Bedeutung verloren. Eine Veranderung des Ideals der romantischen Liebe

besteht darin, daB der Liebe ihre zeitlose Sinngarantie entzogen wird, die Dauer der

Beziehung von der Verstandigung der Partner abhangig gemacht wird und nicht von

Situationen. Entsprechende Kleidung und Musik, gedampftes Licht oder Kerzenticht, der GenuB von

Alkohol, entspannte Korperhaltung, die Doppeldeutigkeit von Nacht, Bett und Schlafen, wodurch

Andeutungen maglich werden, gleichzeitig aber auch taktvolle Abweisungen eroffnet werden, all dies
sind leichte Hilfen fur die Akteure zur Stukturierung ihrer Situation. Vergleicht man allerdings solch
dunne Situationsdefinitionshilfen mit der Eindeutigkeit der Strukturiertheit anderer Sozialwelten
(Okonomie, Politik, Wissenschaft), so handelt es sich beim Bereich der Intimitat nicht eigentlich un,

Interaktionsmuster, dafur sind die kulturellen Offerten zu diffus und allein situationsspezifisch. Wir
werden auf diese situationsspezifischen Deutungen bei der Auswertung des empirischen Materials
ausfuhrlich zuruckkommen.
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einem "bis das der Tod euch scheidet". Aus dem Ideal der romantischen Liebe ist das

Ideal der romantischen Lieben geworden, die sequentiell hintereinander erfolgen

(vgl. Leupold 1983; Beck-Gernsheim 1986). Aber auch fiir das "temporalisierte"
Muster romantischer Liebe gilt, daB es an Handlungsanweisungen und kommunika-

tiven Erleichterungen zur Snkturierung von Intimitat fehlt. Fur die hier im Zentrum

stehende Frage der Handlungsstrukturierung bedeutet die temporalisierre Variante

des Ideals romantischer Liebe also keine "Verbesserung".

2. Kein offizielles Kultunnuster bleibt ohne kulturelle Gegenofferten. Fragt man

nach dem Alternativangebot zu dem dominanten Muster romantischer Liebe, so kann

dieses im AnschluB an Bardmann (1986) als "augenblicksorientiertes. hedonistisches

Liebesideal" bezeichnen. Sexualittit und Liebe sind hier im starkerem MaBe entkop-

pelt; Sexualitat wird zum punktuellen, situativen GenuB, wechselseitige kommunika-

tive Bezugnahme wird durch eine monologische, allein auf die eigenen Bedurfnisse

orientierte Handlungsausrichtung ersetzt. Zwar finden sich im hedonistischen Lie-

besideal ebenfalls keine spezifischen Handlungsanleitungen fiir intime Situationen,

sie scheinen aber auch nicht im gleichen MaBe wie fiir das Ideal romantischer Liebe

erforderlich zu sein. Die monologische Orientierung an der eigenen Lust mache

wechselseitige Abstimmung zwischen den Parmern im geringeren MaBe notwendig.
Das hedonistische Ideal findet seine kulturelle Abst[itzung durch ein Bedeutungsfeld,
das Sexualitiit in Metaphern der Ekstase, des Rausches, des Weggerissen-Werdens
und des Von-Sinnen-Seins lokalisiert.

Die empirischen Befunde zum Verbreitungsgrad unterschiedlicher Intimitatsvor-

stellungen deuten darauf hin, daB das hedonistische Ideal auch weiterhin eher die

Ausnahme als die Regel darstellt6. Intimitat wird - so unsere Vermutung - dominant

durch das Ideal romantischer Liebe gepragt sein.

6
Empirisch gesicherte Ergebnisse uber den Verbreitungsgrad des hedonistischen Liebesideals in der

Gesamtbev6lkerung liegen nicht vor. Die Ergebnisse einer Untersuchung uber Sexuatimt von

Schulern im Alter von 15 bis 20 Jahren zeigen, da8 einem hedonistischen Liebesideal weniger als 10
Prozent der Befragten zustimmen (vgl. Schmidt et al. 1989 S. 46), daB vielmehr das Muster romanti-
scher Liebe - wenn auch die "temporalisierte Variante" - das dominante Intimiuitsmuster darsteilt.
Zu einem ahnlichen Ergebnis kommt eine Befragung von Berliner 15- bis 18jahrigen Jugendlichen
(vgl. von Salisch und Oswald 1989); "Verstehen und Vertrauen" wird neben "Liebe und Zartlichkeit
und Rucksichmahme" als sehr wichtig fiir die sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen an-

gesehen. Zugleich zeigt sich in den Ergebnissen die Tendenz, daB mit zunehmender sexuetler

Erfahrung manche Jugendliche die Einstellung entwickeln, daB Sexualitat mitunter auch ohne Liebe

befriedigend sein kann.

In der FORSA-Befragung (1990) auBerten 34 Prozent der Befragten, daB sie irgendwann schon
einmal spontane Sexualbeziehungen mit unbekannten Parmern aus Lust eingegangen sind. Von allen
sexuell Aktiven bekundeten 8 Prozent, daB sie nur schwer auf sexuelle Beziehungen mit Zufalls- und

Gelegenheitsbekannischaften verzichten konnen. Bei den Befragten mit mehreren Sexualparmern im
letzten Jahr sagen dies 26 Prozent; sie lehnen offenbar kurzfristiges und ungeplantes Sexualverhalten
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Bilanziert man die theoretischen Uberlegungen, so kommt man zu folgendem Ergeb-
nis: Romantische Liebe bildet unserer Ansicht nach weiterhin das dominante offi-

zielle Smikturierungsmuster fur Intimit t. Daneben hat sich ein zweites, eher peri-

pheres Smikturierungsmuster etabliert, das man als hedonistisches Ideal bezeichnen

kann. Fiir beide scheint zu gelten, daB sie den Bereich der Intimit$it fur die Akteure

sozial untersmikturiert belassen. Die Tatsache, daB wir uber die Aushandlungsmuster
von Sexualidit so wenig wissen, ist selbst eine Konsequenz eines Kulturmusters von

Intimitat, das den Bereich der Sexualitat der Spham der Offentlichkeit entzieht und

als reine Privatangelegenheit definiert und eine gemeinsam geteilte Intimitlitskultur

nicht hat entstehen lassen. Wie intime Kommunikation trotz einer theoretisch plausi-
bilisierten Unterstrukturiertheit vonstatten geht, durch welche Handlungsstrategien
der Leerraum interaktiv gefullt wird, ist eine empirisch offene Frage. Eine empiri-
sche Rekonstruktion intimer Kommunikationen muB den Blick auf das Detailwissen

und die vielen kleinen Verstandigungstechniken der Akteure richten. Denn letztlich

handeln Menschen intim, interagieren sexuell miteinander und praktizieren zudem

safer sex. Wir wissen nur nicht, wie sie dies tun.

Kehren wir zur Fragestellung des Projekts zuriick. Was la.Bt sich aus der theoreti-

schen Diskussioh des intimen Handlungsmusters fiir die Beantwortung der Frage
nach den M6glichkeiten der Anwendung risikoarmer Sexualpraktiken lernen?

2.2 Intimit t und risikoarmes Sexualverhalten

Stimmen die hier formulierten theoretischen Annahmen, daB es sich beim Bereich

intimer Kommunikation um einen sozial unterstrukturierten Bereich handelt, der fiir

die handelnden Personen mit hohen Unsicherheiten und Orientierungslosigkeit ver-

bunden ist, so potenziert sich die Problematik der Situation, wenn risikoarmes

sexuelles Handeln zum Zweck der Vermeidung einer HIV-Infizierung thematisiert

werden soll. Gerade wenn es an einer kulturell geteilten Kommunikationsstruktur fiir

Intimitat mangelt, ist zu erwarten, daB sich das Thema Aids-Vermeidung nur mit

Schwierigkeiten in das Interaktionsmuster einhaken lassen wird. Die Un-

strukturiertheit des Bereichs wird nur wenige Ankniipfungspunkte zur Thematisie-

nicht mehr so stark ab wie noch 1987 (20%). (Vgl. auch die Untersuchung von Bohm u. Rohner zum

studentischen Sexualverhalten (1988), die in der festgestellten relativen GroBzugigkeit gegenuber
sexuellen AuBenbeziehungen einen Hinweis auf ungebrochene liberate Einstellungen und ein damit

korrespondierendes freizagiges sexuelles Verhalten finden konnien; Sexualitat sei demnach auch mit
Partnern legitim, zu denen keine Liebesbeziehung bestehe.)
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rung der Aids-Problematik aufweisen; die Folge wird eine Erhohung der Unsicher-

heit sein, die haufig dadurch gelost wird - so die Vermutung -. daB das Thema Aids

einfach weggeblendet wird. Auf safer sex wird dann entsprechend verzichtet.

Mag die Unterstrukturiertheit von Inumitat ein gewichtiger Grund fiir Probleme der

Praktizierung von safer sex sein, so mag sich das Problem durch Faktoren verschar-

fen, die mit den Spezifika von Aids zusammenhangen. Die Schwierigkeit, das Risiko

einer m6glichen HIV-Infizierung mit einem neuen Partner anzusprechen, ist vermut-

lich auch darauf zuriickzufiihren, da.13 zwei Bedeutungskontexte aufeinanderprallen,

die in ihrer Wertigkeit und emotionalen Geladenheit nur wenig zueinander passen

und schwerlich miteinander zu verquicken sind. Wie 158t sich die angenommene Be-

deutungspolaritat von Sexualitat und Intimitat auf der einen Seite und Aids auf der

anderen Seite beschreiben? Zwei Punkte scheinen uns hier bedeutsam zu sein.

1. Der Bedeutungskontext von Aids ist im Bereich von Tod, Leiden, Seuche,

Dahinvegetieren und Bedrohung zu lokalisieren (vgl. Lenzen 1987; Bardeleben et

al.1985), mit Sexualitat wird Lust, GenuB, Fortpflanzung und Leben assoziiert. Die

Polaritat der beiden Dimensionen plausibilisiert die Schwierigkeit, das eine mit dem

anderen zu verknupfen, Aids und die Verhiitung einer Infizierung wahrend sexueller

Interaktionen zu thematisieren.

2. Zu dem romantischen Ideal der Liebe geh6rt das Prinzip der Einzigartigkeit. Die

Liebe kann andere Beziehungen als gleich wichtige nicht dulden, sie erhebt Mono-

polanspruch, auch wenn dieser heute zeitlich beschrankt wird. Werden Aids und

Wege einer Infektionsvenneidung beim Kennenlernen sich bis dato neuer Intimit ts-

parmer thematisiert, so kHngt damit zugleich die Moglichkeit anderer In-

timit tsbeziehungen an, das romantische Ideal der Einzigartigkeit und der Treue laBI

sich nicht aufrechterhalten oder wird zumindest auf der Basis wahrgenommener se-

mantischer Dissonanz problematisch. Die Verwendung oder die Thernatisierung der

Benutzung eines Kondoms produziert eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite

ist es das Mittel, eine mOgliche Infizierung zu vermeiden, auf der anderen Seite wird

durch _e Benutzung eines Kondoms ein Bedeutungshorizont in die intime Bezie-

hung eingespielt, welcher der Ideologie der romantischen Liebe diametral entgegen-

steht.

Dies gilt nicht nur fur Neubeziehungen, sondern auch fiir Ehen und feste Be-

ziehungen·7. Die Thematisierung von safer sex aktualisiert die Wahrscheinlichkeit

7
vgl. die empirische Untersuchung von Munz 1985 zur Rekonstruktion von "SexualiGIt in

Beziehungen" auf Grund biographischer Interviews mit Osterreichischen Frauen, die u.a. aufzeigen
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anderer Beziehungen, Untreue wird zum Thema und 15Bt sich nicht mehr als Ge-

heimnis wahren. Selbst risikobewuBte Menschen - so steht zu vermuten - optieren in

der Simation des Intimwerdens fiir Risikobereitschaft oder genauer: sie blenden das

Risiko aus, weil der Transfer vom Allgemeinen auf den konkreten Einzelfall durch

die Ideologie der Einzigartigkeit blockiert wird.

Ergebnisse der FORSA-Befragung (1990) belegen den vermuteten Sachverhalt:
Zwar ist die Bereitschaft, bei einer neuen Parmerschaft iiber Aids zu reden, gegen-
iiber 1987 um 13 Prozent auf 77 Prozent gestiegen. Zugleich kommt die Befragung
zu dem Ergebnis, daB generell Gespriche uber Aids in Partnerschaften weniger hau-

fig gefiihrt wiirden als noch vor zwei Jahren (darnals 56% gegeniiber 40% Ende

1989). In der Altersgruppe der 21- bis 29j4hrigen bekunden 48 Prozent, Gespriiche in
ihrer Parmerschaft gefiihrt zu haben (gegeniiber 58% 1987).

Wir konnen an dieser Stelle unsere Uberlegungen bilanzieren. Wir sind davon

ausgegangen, daB neben der emotionalen Betroffenheit, dem Wissen uber die Mi3g-

lichkeiten einer HIV-Infizierung und ihrer Vermeidung risikoarmes Sexualverhalten

entscheidend von den Chancen der Einbettung in den sozial konstruierten Sinn-

zusammenhang intimer sexueller Kommunikation abhangt. Probleme der faktischen

Kondomnutzung resultieren nicht allein aus individuellen Einstellungen zum Kon-

dom und daraus resultierenden psychischen Widerstan(len; vielmehr ist die tatsachli-

che Verwendung wesentlich davon beeinfluBt, ob es gelingt bzw. nicht gelingt,
Schutzinteressen in der intimen Situation zu thematisieren.

Sexualverhalten als situationsbezogenes soziales Handeln - also auch Aids-praventi-
ves Verhalten - zeigt sich so entscheidend mitgetragen von den zwischenmenschli-

chen Prozessen wechselseitiger Abstimmung. Die fur unsere Geselischaft typischen
Muster der Intimitat geben aber nur wenig Hilfen der Strukturierung von intimer

Kommunikation. Eine Thematisierung und Einfiihrung risikoarmer Sexualpraktiken

kann nicht auf kulturell vorstrukturierte Kommunikationsmuster fur Intimitat zu-

riickgreifen. Die Schwierigkeiten einer Verkniipfung zwischen intimer Interaktion

und einer Aids-Vermeidungsstrategie komplizieren sich weiter, wenn man bedenkt,
daB die Bereiche Sexualitat und Aids in einem kontraren Bedeutungskontext gelagert
sind. Dies sind unsere theo.etisch plausibilisierten Vermutungen, von denen wir

nicht wissen, ob sie stimmen.

Am Ende bleibt die Frage, wovon die Einbettung risikoarmen Sexualverhaltens in

intime Situationen abhangt, welche spezifischen Abstimmungsprozesse fiir eine

Thematisierung und letztlich Realisierung von Schutzinteressen fBrderlich sind oder

konnte, welche Schwierigkeiten in Beziehungen bestehen, eingespielte sexuelle Verhaltensmuster auf
dem Hintergrund der ohnedies reduzierten Gespritchsbasis zu thematisieren.
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sich als eher verhindernd erweisen. Uber welche Verstandigungstechniken die Per-

sonen verfiigen, wie sie die Thematisierung von safer sex in den Handlungsablauf

einmdeln, auf welche Muster von Interaktionen sie zuriickgreifen, dariiber besteht

bis dato wenig Wissen. Entsprechend versucht diese Untersuchung, die "kleine so-

ziale Lebens-Welt" (Honer 1989) der intimen Kommunikation zu rekonstruieren, um

vielleicht genauer verstehen zu konnen, wie das unbequeme · Verhaltenselement

'Kondomgebrauch' in konkret gelebte Handlungsmuster intimer Interaktion einbett-

bar ist. Eine solche Innenansicht von Problemldsungen ware aber nicht nur von aka-

demischem Interesse, sondern auch von praktischer Bedeutung fiir eine gesundheitli-
che Aufklarung.

2.3 Erwartbare Hinweise fur die e.esundheitliche Aufkliining

Will man sexuelles Verhalten von Mitgliedern einer Gesellschaft in der Richtung
beeinflussen, daB diese so handeln, daB sie selbst und andere nicht mit dem HIV-Vi-

rus infiziert werden, so mu8 man vor aller Aufklaning zuallererst einmal wissen, wie

die soziale Logik von sexueller Interaktion beschaffen ist und wie sich Prozesse des

Aushandelns von safer-sex-Verhaltensweisen hier einhaken lassen bzw. welche In-

teraktionsprobleme der Integration beider Bereiche bestehen. Erst auf der Basis die-

ses Wissens lassen sich Veranderungen erreichen, weil sich nun gezielter und inten-

dierter spezifische Strukturierungsdefizite aufgreifen lassen. Zu einem solchen Ver-

standnis beizutragen, ist das primare Ziel unserer Untersuchung.

Erweist sich die hier entwickelte theoretische Skizze als richtig - und dies ist eine

Frage, die in dem Projekt empirisch uberpriift werden soll -, dann kann man die Mo-

tive, warum Menschen keine risikoarmen sexuellen Verhaltensweisen praktizieren,
besser verstehen, wenn die sozialen Bedingungsfaktoren verstandlich gemacht wor-

den sind. Die entwickelten Thesen beinhaiten aber auch Implikationen fiir eine auf

Verhaltensbnderung gerichtete Aufklarung. Informiertheit und Wissen stellen not-

wendige Bedingungen fur eine Verhaltensanderung dar; dariiber hinaus bedarf es ei-

ner handlungsorientierten Aufknaung. Diese mii.Bte Interaktions- und Thema-ti-

sierungsformen sowie Kommunikationshilfen anbieten, so daB Situationen der Inti-

mitat kommunikativ erleichtert werden und der sozial unterstrukturierte Bereich der

Intimitat durch Kommunikationsofferten fiir die Akteure strukturierbar wird.

Ziel w re es, Probleme der Verstandigung und gegluckte Aushandlungsformen auf

der Bettkante darzustellen. Zeigt sich der Verzicht auf Aids-praventives Verhalten
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maBgeblich auch als Ausdruck von Kommunikationsschwierigkeiten bzw. Unsicher-

heiten und Angsten in der intimen Situation, sollte eine aufkl reride Pr vention Im-

pulse zum Abbau von Kommunikationsbarrieren setzen k6nnen. Das Ziel ware dann,

den betroffenen Personengruppen fiir die problematischen Situationen Hilfen und

Anleitungen zur Verfiigung zu stellen, um ihre Schutzinteressen und Angste anspre-

chen bzw. ihre Wiinsche verstandlich axtikulieren zu k6nnen. Kommunikationshilfen

und 'vorgelebte' Interaktionsformen sind gefragt; die entscheidende Situation im Bett

muB kommunikativ erleichtert werden, indem verschiedene Thematisierungsformen

einfach gezeigt werden.

Das Projekt setzt sich in erster Linie zum Ziel, die soziale Logik von sexuellen In-

teraktionen zu rekonstruieren und der Frage nachzugehen, wie sich Prozesse des

Aushandelns von safer-sex-Verhaltensweisen hier einhaken lassen bzw. welche In-

teraktionsprobleme der Integration beider Bereich bestehen. Erst auf der Basis dieses

Wissens lassen sich Hinweise auf eine handlungsorientierte Aufklaningsform geben;
wir werden am Ende versuchen, solche Hinweise zu formulieren, nicht aber deren

Operationalisierung in konkrete MaBnahmen. Dies mussen entsprechende Experten
uberlegen.
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1. Wahl eines qualitativen Verfahrens der Datenerhebung

1.1 Das kitfaden Eestutzte Interview

Die zentrale Fragestellung des Projekts ist auf die Rekonstruktion der typischen In-

teraktionsmuster intimer Kommunikation und die typischen Thematisierungen bzw.

Nicht-Thematisierung von Aids-praventivem Verhalten im heterosexuellen Kontakt

gerichtet. Wir interessieren uns nicht fur die individuellen, idiosynkratischen Aus-

formungen oder Begriindungen, sondern fiir das am Einzelfall gesellschaftlich Typi-

sche, fiir das sozial verbindliche Regelsystem fiir Intimitat. Der methodische Weg

zur Rekonstruktion des Allgmeinen fiihrt aber iiber den EinzelfaH, iiber konkret ge-

lebte Interaktionsmuster in intimen Situationen. Dabei kommt es darauf an, detailge-
treu die gesamte Geschichte des Kennenlernens zweier Parmer, des Flirtens, der

Uberredung und Abwehr, der MiBverstandnisse und der Doppeldeutigkeiten, des

Ubergangs zu K6rperberuhrungen bis hin zum Beischlaf und begleitende Gesprache

und Kommentierungen zu rekonstruieren. Will man diese Informationen generieren,
muB man sich fragen, mit welchem Datenerhebungsinstrument dies am besten gelin-

gen kann.

Die Wahl des Verfahrens der Datenerhebung hangt von der Fragestellung einer Un-

tersuchung ab und ist nicht als eine Glaubensfrage zwischen den Alternativen quali-
tativer und quantitativer Erhebungsformen zu entscheiden. Quantitative, mit ge-

schlossenen Fragen und standardisierten Interviews arbeitende Verfahren setzen eine

gute Vorwegkennmis des zu untersuchenden Gegenstandsbereichs voraus, so daB

mOgliche Antworten und damit der gesamte Bedeutungskontext in Alternativen vor-

gegeben werden kann. Fiir den hier zur Diskussion stehenden Bereich der

Rekonsmiktion von intimen Interaktionsmustern ist dies sicherlich nicht der Fall.

Eine durchgefiihrte Literaturrecherche (vgl. Anlage zu diesem Bericht) ist nicht fun-

dig geworden - offensichtlich gibt es keine empirischen Untersuchungen zu dem hier

anvisierten Themenkomplex, entsprechend gering ist das empirisch gesicherte Vor-

wissen. Aus diesem Grund haben wir ein qualitatives Verfahren der Datenerhebung

ausgewdhlt.

II. Empirische Operationalisierung der Fragestellung



Ein zweites Motiv kam hinzu. Stimmen die im vorangegangenen Punkt formulierten

Annahmen, so handelt es sich bei sexuellen Verhaltensweisen um einen Bereich, der

fast ganzlich dem 6ffenuichen Diskurs entzogen und in den Bereich des Privaten

verschoben ist. Kulturell definierte Tabuisierungen machen das Sprechen uber Ind-

mitat entsprechend schwierig. Will man in der Datenerhebung diese Schranken

durchbrechen, so bedarf es einer flexiblen und offenen Befragungsform, sowie einer

vertrauensvollen Gesprachsatmosphare. Dies war ein zweites Motiv, unsere Daten

mit Hilfe von qualitativen Interviews zu gewinnen.

Die vordergriindige Offenheit und Flexibilitat von qualitativen Befragungen ist nicht

mit Willkiir gleichzusetzen. Der Mangel an Standardisierung des Interviewverlaufs

wird durch eine Problemzentrierung des Interviews aufzuheben versucht. In unserer

Befragung zentrierte sich das Forschungsinteresse auf die Sequenz intimer Kommu-

nikation mit ihren entsprechenden Rahmungen und Strukturierungen; im Fokus des

Interesses standen nicht die Einstellungen und Meinungen zu Intimitb:t und safer sex,

sondern allein Handlungen und Kommunikationen zwischen Intimpartnern. Nicht die

Reflexionen und Kommentierungen iiber Handlungen, sondern die Handlungen
selbst galt es zu rekonstruieren. Da diese selbst nicht zu beobachten sind, kann man

sie nur durch Erzahlungen iiber intime Handlungen rekonstruieren 8. Der

'Gesprachsfaden' des Interviews orientierte sich an der letzten Episode eines neuen

sexuellen Kontaktes, den der Befragte hatte; diese persilnliche Geschichte galt es

m6glichst umfassend und vollstiindig zu rekonstruieren. Ein zur Strukturierung der

Interviews entwickelter Leitfaden hatte die Funktion, idealtypisch die Sequenz eines

neuen intimen Kontaktes in ihren einzelnen Phasen mit ihren entsprechenden Kom-

plikationen chronologisch nachzuzeichnen. Die Fragen richteten sich immer auf den

Handlungsverlauf und die Kommunikationen zwischen den Partner, nicht auf die

8 Das Datenmaterial, das wir generiert haben, sind Erzahlungen, nicht Handlungen. Wir erhalien

somit 'nur' Geschichten uber intime Erfahrungen, von denen dann auf die erlebten Handlungen
zuruckgeschlossen wird, sodaB diese in ihren Strukturierungsmomenten rekonstruierbar sind. Wenn

es, wie in unserer Fragestellung, allgemein um die Registrierung von Handlungsmustern geht, wurde
sich fur den Sozialwissenschaftler sicherlich die Beobachtung, ob nun verdeckt oder offen, als das

geeignete Untersuchungsinstrument anbieten. Doch 1981 sich die Methode der "praktisch involvierten

Beobachtung" (Honer 1989) schwerlich verwirklichen, wenn es um die Sequenz der intimen
Kommunikation geht Durch die Fragen des Interviews soll der Befragte zu einer

Handlungsschilderung motiviert werden, deren Verbalisierung keineswegs 'naturlich' im normalen

Alltagsleben stattfindet. Gerade das sexuelie Handeln wird in unserer Kultur in einen Bereich des

Verborgenen verortet, dem der Blick der Offentlichkeit entzogen ist. Das Interview fordert eine Art

Kommunikation uber die erlebte Intimitatskommunikation. Fur den Befragten bedeutet dies, daB er

die in der intimen Episode gelebte hochstpersonliche Kommunikation in ein gemeinsames Gespruch
uberfithren bzw. ubersetzen soll. Anstelle der Unmittelbarkeit und Direktheit des Erlebens der intimen
Situation sieht sich der Interviewte damit konfrontiert, in einen reflexiven Selbstbezug treten zu mus-

sen. Das dies problemlos gelingt, scheint unwahrscheinlich.

22

5



Meinungen und Einstellungen der Interviewten. Bei der Leitfadenkonstruktion

konnten wir uns auf Vorerfahrungen anderer sozialwissenschaftlicher Forschungs-

projekte stiitzen, die empirisch-qualitativ den Bereich der Jugendsexualitat untersu-

chen (Kleiber u.a. 1989; Mischnik, Oswald und Rossbach, laufendes Projekt)9. Der

von uns entwickelte Leitfaden ist durch spezifische Phasen der Befragung struktu-

riert, die im folgenden dargestellt und erlautert werden sollen (vgl. auch den Frage-

bogen im Anhang dieses Berichts).

1.2 Aufbau und Phasen des Leitfadens

a. Einkitunesfragen

1. Ein Problem zu Beginn des Interviews bestand darin, wie die Untersuchungsfrage

gegenuber den Interviewpartnern thematisiert werden konnte, ohne unmittelbar

durch die Nennung der Aids-Problematik als Hintergrund der Untersuchung dem Ge-

sprachsparmer nahezulegen, lediglich solche intimen Erfahrungen preiszugeben, in

denen er sich im Sinne der Aufkliirungskampagne verhalten hatte. Um diese Zurich-

ring der Antworten im Sinne sozialer Erwiinschtheit weitesgehend auszuschlieBen,

wurde angegeben, daB das Interview ganz allgemein das Thema "Beziehungen und

Sexualitit" behandeln werde.

2. Der Auftraggeber der Untersuchung wurde aus dem oben genannten Grunde ein-

gangs nicht benannt. Als Motiv fiir die Durchfiihrung der Untersuchung wurde eine

anstehende Forschungsarbeit zur Weiterqualifikation des Interviewers genannt.

3. Bei der inhaltlichen Konstruktion des Leitfadens sind wir von der Hypothese aus-

gegangen, daB die Unstrukturierung der intimen Kommunikation besonders sichtbar

beim erstmaligen Kontakt zweier sich neu bzw. naher kennenlernender Personen

wird. Wir haben den Befragten gebeten, sich auf eine konkrete Geschichte zu bezie-

hen, die es innerhalb des letzten Jahres erlebt hat, und bei der er jemand neu kennen-

gelernt hat und mit dieser Person intim geworden ist. Diese Zentrierung auf eigene

9 Hier erwies sich ein Austausch mit Holger Mischnik, Manuela Rossbach und Maria von Salich am

Institut fur Soziologie der Erziehung der FU Berlin als auBerordentlich hilfreich; diese haben eine

qualitative Befragung von 15- bis 18jahrigen Berliner Jugendlichen zu deren Sexualverhalten und

Beziehungskonzepten durchgemhrL Neben Hinweisen auf Probleme des Interviewens sexuellen

Verhaltens und der Datenauswertung bot uns der von ihnen angewandte Interview-Leitfaclen
wertvolle Anregungen.
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Erlebnisinhalte sollte dem Interviewparmer einen leichteren Einstieg zu einem an-

sonsten schwer zu thematisierenden Erlebnisbereich ermoglichen.

4. Da wir davon ausgegangen sind, daB das Reden uber Sexualift an sich problema-
tisch ist, hielten wir es fiir eine verniinftige Strategie, diese erwartbare Schwierigkeit

schon im Vorfeld zu thematisieren, um dem Interviewpartner einen offeneren und

leichteren Umgang mit peinlichen oder mit schambehafteten Situationen zu ermagli-
chen.

b. Fragen zum Handlunesablauf

1. Die ersten Fragen zielten auf die Rahmenbedingungen des Kennenlernens, um

dem Befragten einen unverfanglichen Einstieg in das Thema zu erm6glichen.

2. Die Aufgabe des Interviewers bestand darin, eine luckenlose Chronologie des

Kennenlernens bis zum Intimverkehr durch gezieltes Fragen zu rekonstruieren und

entsprechend auf Liicken oder Sprunge im Handlungsablauf zu achten.

3. Direkte Fragen zur grundsatzlichen Haltung gegenuber safer sex laufen Gefahr,

eher Einstellungen als gelebtes Sexualverhalten zu erheben. Wir haben nicht gezielt
nach dem Praktizieren von risikoarmem Sexualverhalten gefragt, sondern den Inter-

viewten die Geschichte eines intimen Kontaktes gemaB seiner eigenen Auswahl dar-

stellen lassen; im Verlauf der Sequenz intimer Kommunikation wird zwangslaufig
die problematische Situation angesprochen werden, in der - ausgesprochen oder un-

ausgesprochen - die Entscheidung daruber fallt, ob ein Kondom verwendet wird oder

nicht. Die Problematik eines Aids-praventiven Sexualverhaltens stellt sich so unmit-

telbar eingebettet in den erzahlten Handlungsverlauf eines intimen Kontaktes dar.

Durch diesen Riickgriff auf eine konkret erlebte Geschichte ergibt sich unserer An-

sicht nach eine relativ groBe Zuverlassigkeit, daB sich das erzahlte Verhalten mit

dem tatsachlichen Verhalten des Befragten deckl

4. Neben Fragen, die auf eine detailgetreue Rekonstruktion der Sequenzabfolge eines

intimen Kontaktes zielten, sinG grragen in das Interview aufgenommen worden, die

eine Einbettung der ausgewahlten Episode in die iibergreifende Lebenswirklichkeit

des Befragten ermOglichen sollten. Wir haben nach dem Stellenwert der erzahlten

Geschichte im Sexualverhalten des Betreffenden gefragt, z.B. ob das dargestellte
Verlaufsmuster und das beschriebene intime Verhalten typisch fur ihn sei, um die

Relation des erzahlten Einzelfalls zur Gesamtbiographie beurteilen zu k6nnen. Wir

haben allgemein nach Einstellungen gegenuber und Erfahrungen mit Prkservativen

gefragt, da die Literatur zeigt, daB die Kondomnutzung auch durch die Qualitat der
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Vorerfahrungen mit Kondomen bestimmt wirdlo Ebenso haben wir nach der ge-

genwartigen und der gewunschten Partnerschaftssituation und nach dem idealen Be-

ziehungskonzept des Befragten gefragt, da laut Literatur Zusammenhange zwischen

dem Praktizieren eines risikoarmen Sexualverhaltens und der aktuellen Beziehungs-
· · 11situation existleren

c, Soziodernographische Fragen

Ein zum Ende des Interviews ausgefiillter Kurzfragebogen diente dazu, die sozial-

statistischen Daten der Befragten zu erheben bzw. festzuhalten. Die Funktion der er-

hobenen Daten ergibt sich aus der Stichprobenkonstruktion, auf die wir im nachsten

Kapitel zu sprechen kommen werden. Zusatzlich haben wir noch die Summe der in-

timen Erfahningen mit- wechselnden Sexualparmern im letzten Jahr und insgesamt

erhoben, um im Rahmen der Auswertung der Frage nachgehen zu k6nnen, ob Unter-

schiede in der Menge der sexuellen Erfahrungen mit unterschiedlichen Mustern in-

timer Abstimmung einhergehen.

d. Bemerkuneen am Ende des Interviews

Nach einem Dank fiir die Bereitschaft zum Interview und die gezeigte Offenheit

wurden die Befragten iiber den Auftraggeber und das Ziel der Untersuchung aufge-
klart; wir erklarten ihnen, warum wir die Thematisierung der Aids-Problematik aus

den oben genannten Griinden eingangs vermieden haben. Wir erkundigten uns, ob

die Befragten mit einer Auswertung ihrer Erzahlungen fur die BZgA einverstanden

10
DaB Aids-praventives Verhalten sich u.a. von der Bildung individueller Handlungskonzepte

abhangig zeigt, belegt eine Mitte 1987 durchgefuhrte Befragung von Inge Schroder und Marie-Claire

Mathey an 18- bis 2ljahrigen Berufsschulern und -schiilerinnen in der Schweiz. Die Akzeptanz der

von der "Stop AIDS"-Kampagne ausgesprochene Empfehlung, bei sexuellen Kontakien mit neuen

Parmem immer Prtiservative zu benutzen, erwies sich u.a. von der Qualitat der Erfahningen mit Pra-
servativen abhingig. Die Studie kam zu der SchluBfolgerung, daB der Weg zur Akzeptanz uber die
Vertrautheit mit Praservativen und vor allem uber gute Erfahrungen mit Praservativen fiihrt.

Entsprechend schien es uns geboten, in unseren Interviews zugleich Fragen bezuglich der Vertrautheit
mit P servativen und der Erfahrungen im Umgang mit Kondomen.ak einzubeziehen.

11 Die Schweizer Studie von Schroder u. Mathey stellte fest, daB Aids-pr:iventives Verhal[en sich ab-

hangig zeigte von der gegenwartigen Partnerschaftssituation. Besonders die (vornehmlich minn-

lichen) Berufsschuler ubernahmen die Verwendung von Kondomen in ihr Handlungsrepertoire, die
sich in einer akuten Parmerschaftsphase befanden, d.h. die aktuelle Parmerschaft war nicht alter als
ein Jahr, und die sexuelle Kontakte mit kurzen und fliichugen Bekanntschaften hatten. Der prtiventive
Gebrauch von Praservativen als Handlungskonzept zeigte sich eingebettel in die gegenwartige
Parmerschaftssituation mit ihren entsprechenden Implikationen. Ob sich dies bei unseren Interviews
ebenfalls bestatigen wurde, sollten Fragen zur aktuellen Partnerschaftssituation und zu Erwartungen
und Vorstellungen in der Zukunft beantworten.
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seien; abschHeBend wurde ihnen erneut die Anonymitat der erhobenen Daten zugesi-

chen.

Dem Leitfaden kam die Funktion einer 'Hintergrundfolie' zu, um dem Interviewer ein

grob strukturiertes Schema in die Hand zu geben, an dem er sich inhaltlich zu orien-

tieren hatte und der ihm zugleich mit Formulierungen und Anregungen aushelfen

konnte. Indem in den Interviews alle Fragen des Leitfadens - wenn auch in situati-

ons- und personenangepaBter Anordnung und Formulierung - beantwortet werden

sollten, ergab sich fiir die Interviews ein durchgangiges (Fragen-)Raster, mittels des-

sen die Antworten spater miteinander verglichen werden konnten. Allerdings konn-

ten der Interviewerleitfaden und die Interviewtechnik allein handwerkliche Hilfen

bieten. Wir sind davon ausgegangen, daB die immanente Brisanz der Thematisierung

von Sexualitat in den Gang des Interviews mit einbezogen werden muBte. Hier war

die Kompetenz des Interviewers gefordert.

Die Interviews wurden mit einem Tonband aufgezeichnet. Tonbandaufzeichnungen
haben den Vorteil, daB der Inter'viewer sich auf das Gesprach und den Befragten
konzentrieren kann, es tritt keine Selektion der Information durch die Protokolle des

Interviewers ein. Vor allem ist dadurch nicht nur der gesamte Interviewtext do-

kumentiert, sondern auch der Gesprachskontext und die Interviewen·olle sowie die

verbalen und paralinguistischen Elemente der Kommunikation (Sprechdauer, Lange
der Sprecheinheit, Lange und Zahl der Pausen bzw. unverstandliche Silben,

Stimme). Dadurch konnte ein wichtiger Teil der Erhebungssituation, mithin auch der

Interviewer-Effekt auf das Befragtenverhalten, miterfaBt werden. In gemeinsamen

Auswertungsgesprachen der durchgefiihrten Interviews wurde das Inter-

viewerverhalten auf seine Unzulanglichkeiten und surenden bzw. verzerrenden "Va-

riablen" hin analysiert, um ein optimaleres zukiinftiges Befragen zu erreichen. Alle

auf Kassette gebandigten Interviews wurden transkribiert. Die Transskripte bilden

die Grundlage fiir die Datenauswertung.
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2. Erlauterung des Auswahlverfahrens

2,1 Reprasentativitat versus Strukturmusteranalyse

Die hier vorgestellte Studie kann keinen Anspruch auf Reprdsentativitat ihrer Ergeb-
nisse erheben; von den ausgewahlten 50 Interviews kann man nicht auf eine wie im-

mer auch geartete Grundgesamtheit schlieBen. Die Untersuchung tragt den Charakter

einer explorativen Studie, die mogliche standardisierte Befragungen (und damit auch

eine wesentlich grdBere Anzahl an Befragten mit entsprechendem ReprHsenta-

tivitlitsanspruch) vorzubereiten vermag. Auf der Basis der gefuhrten Interviews las-

sen sich keine Riickschliisse auf die Grundgesamtheit der sexuell aktiven Biirger zie-

hen. Dies ist der Preis, den man fiir eine intensive Befragung zahlen muB.

Zwar kann man mit Hilfe der 50 Interviews nicht auf die Verteilung von intimen

Kommunikationsmustern in der Bevalkerung schlieBen, man kann aber erwarten,

daB man mit den 50 Interviews alle m6glichen Muster intimen Kommunizierens er-

faBt hat, wie immer deren Haufigkeiten verteilt sein mogen. In Anlehung an Bude

(1989 S. 84) kann man die These vertreten, "daB im Prinzip die Rekonstruktion eines

einzigen Falls eine Strukturhypothese iiber einen sozialen Sachverhalt erbringen
kann". Um das Verhaltnis von Fall und Struktur zu erlautern, verweist Bude auf die

Arbeiten von Jean Piaget, der die Entwicklung des menschlichen Erkennmisvermd-

gens auf der empirischen Grundlage von drei Fillen - seine eigenen drei Kinder - re-

konstruiert hat. Im Prinzip hiitte sich Piaget auf einen einzigen Fall beschranken

konnen, sofern er sich vergewissert hatte, daB es sich um ein k0rperlich und geistig

gesundes Kind handelte.

Stimmen unsere im ersten Teil vorgestellten Annahmen, haben wir es bei der Sphare
der Intimitat mit einem eigenstandigen sozialen Handlungsfeld rnit eigentiimlichen
Sinnkontexten und Ausgestaltungen zu tun. Auch bezogen auf diese autonomen

Strukturen kann man sagen, daB sich die Strukturen in einer Auswahl an Fallen re-

produzieren werden. Anhand von einigen Verlaufsgeschichten von sexuellen Kon-

takten miissen sich die grundlegenden Regeln, nach denen sich dieses Geschehen or-

ganisiert, nachzeichnen lassen 12.

12 So wie man am Beispiel irgendeines FuBballspiels die Regeln des FuBballspiels iiberhaupt rekon-
struieren kann - sofern man sich vergewissert hat, daB es sich bei dem Geschehen auch tatsachlich um

ein FuBballspiel handelt.



Aus den Berichten iiber eine intime Episode, die die Befragten im Verlaufe des letz-

ten Jahres erlebt hatten, soll mittels Interpretation die durchgangige Gefiigeordnung

intimer Kommunikation herausgarbeitet werden. Da wir theoretisch von der

"individuellen Allgemeinheit des Falls" (Bude 1989) ausgehen, zielt unsere For-

schungsrichtung nicht auf eine Reprasentativitat. Wir hoffen vielmehr, typische Mu-

ster intimer Kommunikation durch schliissige Interpretationen der vorliegenden Falie

ermitteln zu k6nnen 13 Dafiir schien uns eine Fallzahl von 60 Interviews ausrei-

chend. Entgegen unseren Erwartungen ergaben sich allerdings massive Probleme,

Interviewparmer in der vorgesehen Anzahl zu finden (s. die nitheren Ausfuhrungen

unter Punkt III.1.1). Wir sehen durch diese unfreiwillige Reduzierung der Stichprobe

von 60 auf 50 Interviews das Untersuchungsziel nicht gefihrdet. Bereits nach 30 In-

terviews stellte sich der Eindruck ein, daB sich die Muster der intimen Kommunika-

tion wiederholen, so daB die Bandbreite der Milglichkeiten intimer Abstimmungs-

prozesse in dem vorliegenden Material bereits erfaBt war. Durch eine Begrenzung
der Grundgesamtheit und eine Quotierung der Interviewparmer haben wir versucht,

eine maglichst heterogene Bandbreite an Intimitatsmustern in den Blick zu bekom-

men 14.

2.2 Begrenzung der Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit der sexueH aktiven Bevalkerung der Bundesrepublik wurde an-

hand einiger ausgewithlter Kriterien auf folgenden Teilausschnitt begrenzt:

1. Homosexuelle und heterosexuelle Interaktionsmuster und Kom-mu-ni-ka-

tionsstrukturen unterscheiden sich signifikant voneinander. Wir haben uns auf hete-

rosexuell orientierte Personen beschrankt 15.

13 „Die schlussige Falkekonstruktion hat die Typik eines Falls erwiesen, indem sie ihn als einen Fall

seines Erzeugungsmusters dechiffriert hat. Ober die Reprasentativitit dieses Typs, das heiBt, wie

hiufig er in einer ins Auge gefa ten Population auftritt, ist damit nichts ausgesagt. Ja, es ist prinzipiell
nicht ausgeschlossen, daB nur ein einziger Fall dieses Typs existiert. Das heiB£, daB jeder beliebige
Fall ein typischer Fall ist. Das Typische im Individuellen aufzudecken, ist das Geschaft der

Falkekonstruktion. Aber nicht jeder beliebige typische Fall ist ein interessanter Fall" (Bude 1989 S.

86)

14
Die Begrenzung der Grundgesamtheit und das Verfahren der Auswahl der Interviewpartner wurde

diskutiert und beraten von Dr. Jurgen Hoffmeyer-Zlornik von ZUMA (Zenuum fur Umfragen,
Methoden und Analysen) Mannheim. Dazu diente ein Besuch bei ZUMA am 13.09.89. Fur die

Beratung sei an dieser S telle ausdriicklich gedankt.

15
Albert Eckert weist in einer Literaturstudie Ober "Veranderungen des Sexualverhaltens infolge von

Aids" (Stand: Anfang 1988) damuf hin, daB am weitaus besten die Veranderungen des Sexualver-
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2. In der Gruppe der heterosexuell Aktiven sind diejenigen, die ihren Intimpartner

wechseln, allein diejenigen, die sich der Moglichkeit einer Infizierung mit dem HIV-

Virus durch ungeschiitzten Geschlechtsverkehr aussetzen. Die Untersuchung be-

schr kt sich entsprechend auf diejenigen sexuell aktiven Personen, die sexuellen

Kontakt mit einem neuen Parmer hatten. Damit sich die Geschichte des sexuellen

Kontaktes angemessen rekonstruieren lassen kann, sollte sie dem Befragten m6g-

lichst umfangreich und detailgetreu prasent sein. Aus diesem Grunde wurde der

Personenlcreis der zu Befragenden eingeschrankt auf diejenigen, die im Laufe des

letzten Jahres mindestens einen neuen sexuellen Kontakt hatten.

3. Die Gruppe der sexuell Aktiven liegt in der Altersgruppe der bis zu 45-jahrigen

(vgl. Toppich 1988). Fur den Bereich des jugendlichen Sexualitatsverhaltens liegen

bereits einige empirische Studien vor bzw. sind in Auftrag gegeben (vgl. von Salisch

u. Oswald 1989; Schmidt u.a. 1989; Kleiber u.a. 1989; Schr6der u. Mathey 1987).

Aus diesem Grunde haben wir die Gruppe der Jugendlichen aus der Gruppe der zu

Befragenden ausgeschlossen. Aus der Gruppe der resultierenden 20- bis 45 Jahrigen

wurde allein die Subgruppe der 20- bis 30jahrigen ausgewahlt. Zwei Griinde waren

dak maBgeblich.

a. Die Gruppe der 20- bis 30]Ahrigen bilden die Altersgruppe, die in der jiingsten

Untersuchung von BASIS RESEARCH (1990 S 10) als die Gruppe der Infektionsge
fahrdeten bezeichnet wurde. Dabei wurden die Personen als iiberdurchschnittlich ge-

fahrdet bezeichnet, die in den vergangenen 12 Monaten mehr als einen Sexualpartner
hatten und nicht immer ein Kondom benutzt haben.

b. Sexualverhalten und intimes Handeln zeigt sich in seinen Ausdrucksformen

grundsatzlich abhangig von dem gesellschaftlichen Normengefiige, in das das Han-

deln der Einzelnen eingebettet ist und das auf die Sozialisation der Akteure einge-
wirkt hat. In der Bundesrepublik hat, wie in den anderen westlichen industrialisierten

Gesellschaften, eine Anderung des sozialen Normgefuges stattgefunden, die mit dem

Begriff der 'Liberalisierung der Sexualmoral' umschrieben worden ist (vgl. Clement

1986). Dieser Umbruch wird in der Zeit zwischen 1965 und 1975 verortet. Geht man

nun dave·'i aus, daB das Intimverhalten von dieser Anderung der Sexualmoral nicht

unberuhrt geblieben ist und daB die Sozialisation sexuellen Verhaltens vor allem in

der Phase der Adoleszens stattfindet, dann kann man die Gruppe der 20- bis 45 Jah-

rigen einteilen in diejenigen, deren Sozialisierung vor der Liberalisierung der Se-

xualmoral erfolgte, und der nach dieser Liberalisierung sozialisierten Personen-

haltens homosexueller Manner in westlichen Industrienationen erforscht sind; diese Personengruppe
zeige auch insgesamt am weitreichendsten sexuelle Verhaltensanderungen.
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gruppe. Beide Gruppen werden sich - so die naheliegende Vermutung - in ihrem In-

timverhalten signifikant voneinander unterscheiden.

Diese Annahme wird durch Ergebnisse der FORSA-Befragung (1990) gestiitzt, die

einen engen Zusammenhang zwischen Alter und Partnerschaftsbeziehung aufzeigen
konnte: 66 Prozent der 16- bis 65jahrigen leben mit einem Partner zusammen. Ein

Viertel der 16- bis 65jhhrigen gehort zu den Alleinstehenden mit kurzfristigen oder

wechselnden Parmern bzw. ohne Parmer, also zu der Gruppe mit einer haheren

Wahrscheinlichkeit der Parmersuche. Bei den 21- bis 29jkhrigen zahlen immerhin 33
Prozent zu dieser Gruppe, der Anteil an der Gesamtheit der Befragten reduziert sich
in der Altersstufe zwischen 30 bis 44 Jahren auf 13 Prozent (vgl. auch die soziologi-
sche Analyse von Kreutz (1988) zum Wandel des Sexualverhaltens seit Mitte der
60er Jahre).

Die Untersuchung beschrankt sich auf die nach der Liberalisierung der Sexualmoral

sozialisierten Personen, also auf die Gruppe der 20- bis 30-jahrigen, die zugleich zu

der infektionsgefahrdetsten Gruppe zu rechnen ist. Die Grundgesamtheit der Un-

tersuchung bilden die Personen, die heterosexuell orientiert sind, einen neuen Intim-

kontakt im letzen Jahr hatten und der Altersgruppe der 20 - 30-jfihrigen angehOren.

2.3 Ouotierung der Auswahlpersonen

Das Sexualverhalten der Personen innerhalb der begrenzten Grundgesamtheit wird

sich nach verschiedenen Merkmalen voneinander unterscheiden. Geschlecht, Bil-

dung, Religiositat und Stadt/Land sind in der quantitaven empirischen Sexualfor-

schung als mogliche diskriminierende Variablen bekannt. Damit ist gemeint, daB

sich die jeweiligen intimen Kommunikationsstrategien der Manner von denen der

Frauen, derer mit hoherer Bildung von denen mit niedrigerer Bildung, der von Prote-

stanten von denen der Katholiken und der Personen aus urbanen Gebieten von denen,

die auf dem Land beheimatet sind, signifikant unterscheiden. Angesichts der gerin-

gen Anzahl von Personen, die im Rahmen des Forschungsprojekts befragt werden

sollten, erwies es sich als wenig sinnvoll, allzu viele Merkmale der Quotierung ein-

zufiihren, da dann die Zellenhauff£keit zu gering werden wurde. Beschrankt wurden

die Quotierungsvariablen auf die beiden wichtigsten Variablen 'Geschlecht' und

'Bildung'. Bildung wurde als SchulabschluB mit den Auspdgungen 'Hauptschule',
'Realschule' bzw. 'Abitur' operationalisiert.

Warum werden die beiden Variablen Bildung und Geschlecht als die wichtigsten
diskriminierenden Variablen angesehen?
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1. Bildung: Im Fokus unseres Interesses stehen kommunikative Aushandlungsstrate-

gien von Intimitat. Die jeweils gewahlten Modi der interaktiven Abstimmung erwei-

sen sich abhangig von der kommunikativen Kompetenz der Akteure; die kommuni-

kative Kompetenz wiederum wird gepr gt durch den Grad der Bildung der Ak-

teure 16. Entsprechend scheint die Annahme berechtigt, daB Personen unterschiedli-

cher Bildung unterschiedliche Kommunikationsstrategien pr ferieren. Folgt man den

Arbeiten von Bernstein (1970) und Oevermann (1972) kann man vermuten, daB die

Kompetenz zur Verbalisierung von Gefiihlen und Interaktionsproblemen und zur

wechselseitigen Empathie mit dem Bildungsniveau steigt.

2. Geschlecht: Der partnerschaftlichen Sexualit$it ist immer das Moment der Kom-

plementaritat zu eigen. In unserer Gesellschaft ist dieses im Falle der Heterosexuali-

tit durch geschlechtsspezifische Rollen iiberformt. Wir gehen davon aus, daB ge-

schlechtsspezifische Rollen zu unterschiedlichen Handlungsformen fiihren.

Entsprechend den eingefiihrten Variablen ergibt sich somit folgender Quotierungs-

plan:

Geschlecht

weiblich

mannlich

Hauptschule
10

10

2.4 Auswahl der Interviewpersonen

Bildung
Realschule

10

10

Abitur

10

10

Entlang dieser vorgegebenen Quotierungsmerkmale erfolgte die Auswahl der Inter-

viewpartner willkiirlich durch den Interviewer. Eine Zufallsauswahl war bei den

vorgegebenen Auswahlkriterien - heterosexuell orientiert, 20 bis 30 Jahre alt, Erfah-

rung eines neuen Intimkontakts im letzten Jahr und die .,:reitschaft, sich zu einem

solch privaten Thema interviewen zu lassen - aus Zeit- und Kostengriinden nicht

mt;glich.

16 Zum Beleg soll hier exemplarisch auf die grundlegenden Untersuchungen von Bernstein (1962)
verwiesen werden, der den von Unter- bzw. Mittelschicht jeweils angewandten Sprach-Code als
unmittelbare Transformation der unterschiedlichen sozialen Interaktion interpretieren konnte.

31



Die Auswahl der quotierten Personen erfolgte mit Hilfe des 'Schneeballsystems'; da-

bei wurden zum einen Startpersonen, zum zweiten Startinstitutionen als Aus-

gangspunkt gewahlt; am En(ie des Interviews wurde dann nach m6glichen anderen

Interviewparmern gefragt Als Ansprech- bzw. Vermittlungsparmer in Institutionen

waren Lehrer, Sozialarbeiter und Sozialpadagogen im Erwachsenenbildungs- und

Freizeitbereich sowie Mitarbeiter in Jugendverban(len vorgesehen. Zur Vorstellung

des Forschungsprojekts wurde fiir die Mitarbeiter in Institutionen ein Informations-

blatt erstellt; daneben wurde fur die anvisierte Gruppe der 20- bis 30jahrigen ein ge-

sonderter Handzettel vervielfdtigt, in dem ihnen die Fragestellung der Untersuchung

vorgestellt und sie zur Mitarbeit gebeten wurde.

Bei der Auswahl der Interviewparmer wurde darauf geachtet, daB die Quotierungs-
zellen gemb:13 des erstellten Plans gleichmaBig aufgefullt wurden, so daB schon wah-

rend der Interviewphase die tatsachliche Varianz der Muster intimer Kommunikation

in Ansatzen erkennbar war.
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HI. Feldarbeit und Auswertungsverfahren

1. Erfahrungen der Feldarbeit

Interviews wurden in verschiedenen Gebieten durchgefuhrt: neben Interviews in ur-

banen Gebieten (Koln, Bonn, Essen) konnten Interviews auch in eher landlichen Ge-

genden durchgeftihrt werden (im Bergischen Land, in einer Ausbildungsstiitte in der

Rh6n/klessen, in einem Jugendzentrum in einem Kurbad in Hessen). Die Interviews

wurden weitestgehend bei den Interviewpartnern zu Hause, in Raumlichkeiten der

vermittelnden Institutionen und in geringerem Umfang in den Wohnungen der Inter-

viewer durchgefuhrt17.

1.1 Probleme des Auffindens von Interviewpartnern

Die Auswahl der Interviewpersonen gestaltete sich in unterschiedlichem MaBe als

schwierig:

1. Die Gewinnung von Interviewparmern iiber pers6nliche Bekannte und direkte
Kontakte erwies sich als eine erfolgreiche Strategie; allerdings war abzusehen, da8
diese MOglichkeit in Anbetracht der erforderlichen Anzahl der Interviews bald er-

sch6pft sein wurde. Zudem rekrutierte sich die Gruppe der durch personliche Kon-
takte erreichten Interviewpartner zum groBen Teil aus dem akademischem Milieu,
sodaB Personen mit Haupt- und RealschulabschluB nur eingeschrankt daruber ge-
wonnen werden konnten. Schon in der Kontaktaufnahme uber persdnliche Bekannte
zeichnete sich die durchgangige Erfahrung ab, da8 eine unvermittelte, direkte An-

frage unsererseits bei benannten moglichen Interviewpartnern fast durchgangig mit
einer Absage beschieden wurde; es war stets vorher die persanliche vorbereitende In-
formation des moglichen Interessenten durch den vermittelnden Bekannten vonno-
ten. Die bloBe Weitergabe einer Telefonnummer an uns mit dem Hinweis, "ruf den
doch mal an", reichte also nicht aus.

2. Durch die direkte Ansprache anonymer Personen durch die Interviewer (in der
Unimensa, vor Berufsschulen) konnten keine Interviewpartner gewonnen werden.

3. Der Versuch, iiber Multiplikatoren in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen Inter-
viewpartner zu gewinnen, fuhrte nie zur Vermittlung grOBerer Personengruppen,

17 Ein Kontakt sollte auf Drangen des Interviewparmers au8erhalb der beengten elterlichen

Wohnung stattfinden, da die Eltern nichts von dem Inhalt des Interviews erfahren sollten; es wurde

vereinbart, das Interview im Wagen des Interviewers durchzufuhren.



sondern allein ausgewahlter Einzelpersonen. Einheilige Meinung der angespro-
chenen Multiplikatoren war, daB sie nicht solche Schwierigkeiten erwartet hatten,
Interessenten fiir das Interview zu gewinnen. Die mangelnde Bereitschaft vor allem
der Manner mit HauptschulabschluB sei nach Meinung eines Sozialarbeiters in einer

AusbildungsmaBnahme des Arbeitsamtes dadurch begrundet, daB wir kein Entgeld
fiir das Interview zahlen wiirden; durch unser Angebot daraufhin, die Durchfuhrung
eines Interviews zu entgelten, konnte allerdings kein Interviewparmer gewonnen
werden. DaB sich die Vermittlung von Interviewpartnern unerwarteterweise als we-

nig effizient erwies, lag mitunter an pers6nlichen Schwierigkeiten der Multiplikato-
ren mit dem Interviewgegenstand Sexualitb:t; so huBerte beispielsweise ein Trainer in
einem Sportverein, daB er Hemmungen habe, die von ihm betreuren Frauen auf das
Thema anzusprechen.

4. Unsere Kontaktaufnahme mit der Leitung zweier berufsbildender Schulen fuhrte

dazu, daB wir an die zustandige Dezernentin beim Regierungsprasidenten KOln ver-

wiesen wurden, die uns wiederum mitteilte, daB sie unser Anliegen nur abschlagig
bescheiden konnte. Als einzig gangbaren Weg nannte sie eine Kontaktaufnahme mit
der Schulermitverwaltung nach Billigung durch die jeweilige SchuHeitung, so daB
wir die Schuler und Schiilerinnen direkt persdnlich ansprechen kOnnten.

Ein halboffizieller Kontakt zu einer Berufsschulklasse konnte nach mehreren Vorge-
sprtichen mit einer Berufsschullehrerin hergestellt werden. Der Besuch in der Klasse
durch uns fiihrte unter den mannlichen Schuler zwar zu einer gemeinsamen Diskus-
sion uber Sexualitat und Freundschaft, doch wollte sich keiner fur ein Interview be-

reitsteHen; die vordergriindige Offenheit einiger Wortfuhrer in der Klasse, iiber in-
time Dinge ansatzweise zu reden, ging einher mit der Einstellung, derartige Erleb-
nisse gingen keinen anonymen Dritten etwas an. Indem die Berufsschutlehrerin spa-
ter ausgewahlte Schiiler persOnlich nochmals ansprach, konnten iiber diesen Weg
letztlich zwei Berufsschiiler fiir ein Interview gewonnen werden.

Der Vermittlungsversuch iiber Mitarbeiter von Aids-Beratungen erwies sich als nicht

gangbar, da die Mitarbeiter die Anonymitat der Beratungssuchenden zu gewathrlei-
sten hatten und uns infolgedessen weder Namen noch Adressen oder Telefonnum-

mem von moglichen Interviewparmem vermitteln konnten; die Hilfe konnte sich
verstandlicherweise nur auf das Angebot beschrknken, unsere Handzettel auszulegen.

Die Nachfrage bei einer uberregionalen Jugendorganisation, die fitr ihre fortschrittli-
che sexualpadagogische Einstellung bekannt ist, fiihrte lediglich dazu, daB unser

Handzettel ausgehangt worden ist, wodurch aber kein Interviewpartner gewonnen
werden konnte. Die angesprochenen Jugendabteilungen der Gewerkschaften zeigten
kein Interesse an einer Unterstiitzung. Erfolgreich gestaltete sich die Nachfrage in
einem selbstorganisierten Jugendzentrum, wo die Zwanzigjkhrigen sich gegenseitig
fiir eine Mitarbeit motivierten.

Bilanziert man diese Erfahrungen, so zeigt sich, daB der Aufwand, Interviewpartner
zu finden, enorm war. Da ledigHch in wenigen Ausnahmefallen mehrere Gesprach-

spanner hintereinander interviewt werden konnten, war das Interviewen selbst rnit

groBem Zeitaufwand verbunden. Besonders zur Gruppe der Personen mit Haupt-
schulabschluB bestanden immense Zugangsprobleme, die auch nicht mittels Multi-

plikatoren und institutionellen Hilfestellungen (iberwunden werden konnten. Um un-

ser Untersuchungsvorhaben noch im Rahmen des wiederholt veranderten Zeitplanes
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abwickeln zu k6nnen, entschieden wir uns nach Absprache mit der BZgA und mit

ZUMA fur eine Reduzierung der Stichprobe auf 50 Interviews.

Wie lassen sich auf dem Hintergrund der Fragestellung des Projekts die geschilder-

ten Probleme beim Auffinden von Interviewpersonen verstehen? Das in unserem In-

terview geforderte 'Re(len iiber Sexualitat' ist Teil des gesellschaftlichen Diskurses

uber Sexualitat. Trotz der vordergriindigen Liberalisierung der Sexualmoral bleibt

Sexualitat, besonders die eigene, fur viele ein prekares Thema. Der Sexualitit kommt

"die Rolle eines beunruhigenden Geheimnisses" (Foucault 1983, S. 49) zu. Die eige-

nen sexuellen Erfahrungen, Phantasien und Wiinsche ziihlen wir in der Regel zu den

Intimitaten unserer privaten Existenz. Entsprechend wird ein Befragen zum sexuel-

len Verhalten und Erleben wiederholt Angste vor einer BloBstellung in den Augen
des anderen und damit einhergehende Scharnreaktionen beleben. Die mangelnde Be-

reitschaft, sich interviewen zu lassen, beruht dann auf einer Unfahigkeit oder einem

Unwillen zur Selbstthematisierung 18. Die Frage muB letztlich offen bleiben, ob die

Bereitschaft zu einem Interview iiber Sexualitat allein schon ein Hinweis auf spezifi-
sche Kommunikarionskompetenzen ist bzw. grundsatzlich die Bereitschaft zu einem

eher dialogischen Interaktionsverhalten signalisiert. Ausgespart bleibt damit die Re-

alitat sexueller Verhaltensformen derjenigen Befragten, die den Bereich der Se-

xualitat nicht im Rahmen eines Interviews thematisieren wollen. Ob wir somit durch

unsere Auswahl ein verzerrtes Bild von gelebten Interaktionsmustern erhalten, k6n-

nen wir letzendlich nicht sagen.

1.2 Erfahruneen beim Interviewen

Die vorausgegangenen Erlauterungen durften erneut deutlich gemacht haben, daB

eine Befragung zum praktizierten Sexualverhalten in Intimsituationen mit ihren ganz

eigenen KompIikationen und Widerstandigkeiten zu rechnen hat. Unsere Erfahrun-

gen der Feldarbeit sollen kurz bilanziert werden:

1. Hat man einen Interviewpartner gefunden, ist man erstaunt, wie bereitwillig die

Befragten iiber ihre intimen Erfahrungen Auskunft gaben. Abbruche des Interviews

18 Selbstredend haben wir bezuglich der Bereitschaft zur Mitarbeit der Befragten mit den gleichen
Schwierigkeiten zu ringen wie grundsatzlich alle sozialwissenschaftlichen empirischen
Untersuchungen. Abhingig von dem Grad der Bildung entscheiden unterschiedliche Einstellungen
und Werthaltungen gegenuber wissenschaftlichen Forschungen mit daruber, ob jemand mitarbeitet
oder nicht Je hdher die Schulbildung, desto hOher ist beispielsweise die Rucklaufquote bei
schriftlichen Befragungen (vgl. Friedrichs 1973).
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kamen nicht vor. Da der gr68te Teil der Befragten uber vermittelnde Bekannte ge-
funden wurde, versicherten sich mehrere von ihnen, daB uber den Inhalt des Inter-
views nichts gegenuber Dritten mitgeteilt werde; der Hinweis auf die Anonymitat der

Befragung zerstreute die Bedenken.

2. Die Thematisierung der intimen Situation nach der Sequenz des Kennenlernens
und der ersten k6rperlichen Annaherungen erwies sich in manchen Fallen als pro-
blematisch. Besonders wenn es um die Beschreibung des Koitus und der damit zu-

sammenhingenden Abstimmungsprozesse ging, endete haufig der bis dahin unge-
hinderte RedefluB. Hier wurde dann auf die weitere Entwicklung der sich anbahnen-

den Beziehung ausgewichen oder dem Interviewer pauschalieren mit dem Hinweis

begegnet, daB man dies ihm ja wohl nicht naher erklaren miisse
.

Unser Eindruck

war, je selbstverstandlicher der Interviewer das Thema 0xualitat anging, desto
leichter fiel es dem Befragten, iiber Sexuelles frei zu reden.

3. Die emotionale Beteiligung und Antwortbereitschaft der Befragten war relativ

hoch, da sie uber ein Thema berichteten, das sie selbst personlich sehr beruhrt. Der

Gang des Interviews war durch die Eigendynamik der erzahlten Geschichte gesteu-
ert. Mitunter war das Gesprach von nachtraglichen Verarbeitungsbemiihungen der
eriebten Beziehungsgeschichte begleitet.

4. Die Nennung des Auftraggebers und der konkreten Untersuchungsfrage erst gegen
Ende des Interviews wurde von keinem Befragten als problernatisch Bewerter; es gab
keine Verweigerungen beziiglich der Auswertung des Datenmaterials.

5. Eine geschlechtsspezifische Differenz beziiglich Offenheit und Antwortbereit-
schaft lieB sich nicht entdecken. Wie knapp oder wie ausfuhrlich die Schilderungen
in den Interviews jeweils ausfielen, war eher bestimmt von dem Verhaltnis des Be-

fragten zu seiner eigenen Sexualita  von seiner Reflektionskompetenz und seiner

Verbalisierungsf higkeit.

Insgesamt erwies sich unser Vorgehen, Intimitktsmuster anhand von Er hlungen ei-

ner konkret erlebten Geschichte eines intimen Kontal<tes zu rekonstruieren, als er-

19 -min Beispiel aus einem Interview: "Ne, mir scheint Du hast da Schwierigkeiten (lachen). Ne also
ich will Dir nicht zu nahe treten, aber jedenfalls vorhin klang das so als hattest Du Schwierigkeiten
Dir das vorzustellen, also wie man sich korperlich nah kommen kann und dann auch sowas wie

Erregung fuhlen kann" (Interview 10, S5)

20
Wir sind davon ausgegangen, daB das Thema Sexualimt auch beim Interviewer eigene

Schamgrenzen belebt. Da die eigenen Tabuierungen und Normierungen sexueller Vorstellungen und

Handlungen nicht unbedingt bewuBt sind, kann es wiederholt dazu kommen, daB brisant eriebte

Fragen nicht gestellt werden, daB an unangenehmen Stellen nicht nachgefragt wird oder vor

Peinlichem ausgewichen wird. Entsprechc*d waren die Diskussion und der Ausmusch mit anderen

eine wichtige Hilfe zur Schulung der Interviewer gerade zu Beginn des Interviewens, um die

Ausbildung von 'blinden Flecken' zu vermeiden. Das Augenmerk zentrierte sich auf die verborgenen
Ausweichmanover und Abbruche im Verlauf des Interviews, um dann in gemeinsamen Gesprachen
die darin sich auBernden Hemmnisse und Hemmungen ansatzweise kenntlich zu machen. In

Kurzzusammenfassungen direkt nach dem Interview hielt der Interviewer seinen Eindruck vom

Interview und von der befragten Person fest, da wir vermuteten, daB in Stimmungen von

Unzufriedenheit, Angespanntheit usw. Hinweise auf eigene Schwierigkeiten wahrend des Interviews

verborgen liegen. Die ersten Interviews wurden zudem von anderen Mitarbeitern beiderlei
Geschiechts gelesen, um eine eindeutig geschiechtsspezifische Ausrichtung im Interview zu vermei-
den.
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folgreich. Die 1(ickenlose Rekonstruktion der Sequenzabfolge eines intimen Kontak-

tes vom ersten Kennenlemen bis zum Vollzug des Koitus zeigte sich als ein gangba-

rer Weg, einen ansonsten schwer zu thematisierenden Erlebnisbereich mitteilbar zu

machen. Die hohe Motivation der Befragten kann dadurch erklart werden, daB sie zu

einem ihnen verfiigbaren ureigensten Ausschnitt ihrer subjektiven Realitat interviewt

wurden, fiir den sie sich allein und unmittelbar als kompetent erlebten.

2. Typenbildung als ein Verfahren zur Datenauswertung

Angesichts der Fiille des Materials steHt sich die Frage, welche Verfahren der

Dateninterpretation sich dazu eignen, die protokollierten Geschichten intimer Kom-

munikation im Sinne unserer Fragestellung auszuwerten. Die Frage ist, wie das eru-

ierte individuell-biographische Material in intersubjektiv verstehbare Verallgemeine-

rungszusammenhange zu uberfuhren ist.

Das Verfahren der Datenauswertung richtet sich an dem Erkenntnisinteresse der For-

schung aus. Unser Erkennmisinteresse ist es weder, latente Sinnmuster aus dem ma-

nifesten Interaktionsgeschehen zu rekonstruieren, noch die narrativ vermittelten In-

timitatsdeutungen von Individuen zu rekonstruiern. Damit scheiden zwei "gangige"
Verfahren der qualitativen Datenauswertung aus: das von Oevermann et al. (1979)

vorgeschlagene Verfahren der objektiven Hermeneutik und das von Schutze ( 1977)

entwickelte Verfahren der Auswertung narrativer Interviews. Die Forschungsfrage,
die fur uns relevant ist, richtet sich auf das Typische "im Schnittpunkt von Individu-

ell-Biographischem und Gesellschaftlich-Skukturellem" (Gerhardt 1984, S. 64) im

Bereich intimer Kommunikation. Das angemessene Verfahren der Datenauswertung
scheint uns in dem von Uta Gerhardt (1986) vorge. :hlagenen Verfahren des

idealtypischen Verstehens zu bestehen. Ziel des Verfahrens ist es, iiber Fallkontra-

stierung, Idealtypenbildung und Strukturgenerierung zu einer Typologie intimer In-

teraktionsformen zu gelangen.

Fiir Uta Gerhardt vollzieht sich soziologisches Erklaren, indem "...bei einem Phano-
men in ruckwirkender, breit schauender historischer Betrachtung nach und nach her-
ausgearbeitet wird, welche vorausgehenden Vorg nge verstlndlich als Vorstufen und
Entwicklungsformen des spater (in der Gegenwart) Gegebenen erkannt werden kon-
nen" (Uta Gerhardt 1986, S.50). Die verstehende ProzeBanalyse zeichnet nach, wie
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sich der einzeine Fall Stuck fur Stuck in der Zeit entfaitet und verandert. Diese retro-

spektive Rekonstruktion des ProzeBgeschehens im Einzelfall - in unserer Untersu-

chung die Verlaufsgeschichte eines ersten Intimkontaktes mit einem neuen Partner -

bildet den Ausgangspunkt der idealtypischen Interpretation. Die gewonnenen Einzel-
falkekonstruktionen werden in einem nachsten Schritt miteinander verglichen; mit-
tels dieser Fallkontrastierung laB[ sich bestimmen, was sich am Fallmaterial insge-
samt an Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten auffinden laBt. Dient die kontrastie-
rende Beaachtung dazu. die Besonderheiten des Fallgeschehens erkennbar herauszu-

stellen, werden nun in einem nachsten Schritt spezifische Idealtypen gebildet. Die
Einzelfalle werden mit Kriterien, die sich aus dem theoretischen Hintergrund des

Forschungsinteresses ableiten, so ausgewahlt, daB sie idealtypische Verlaufe verk6r-

pern. Auf dem Wege der Idealtypenbildung ist es so moglich, typische Formvarian-
ten des ProzeBgeschehens zu identifizieren, die nunmehr emeut mit anderen empi-
risch nachgezeichneten Fallen kontrastiert werden. Entsprechend der Ahnlichkeit
oder Abweichung in ihrer Grundstruktur gegeniiber einem Formtyp gelingt eine

Erklarung des Einzelfalls, wenn angegeben werden kann, warum er sich anders ent-

wickelt hat als der idealtypisch uberh6hte Musterfall. Die erhobenen Fallgeschichien
stellen somit jeweils ein individuelles Geschehen dar, das zugleich nicht nur indivi-
duell ist; es kann in seiner Typizitat soweit erkannt werden, daB klar Wird, von wel-
chen S mikturierungen seine Ausgestaltung getragen ist. In diesem letzten Schritt, der

Smukturgenerierung, sollen danlit die Regelbeziige am ProzeBverlauf erkennbar wer-
den.

Die von uns erhobenen Schilderungen intimer Kommunikationsverlitufe wurden mit-

tels des beschriebenen Verfahrens des idealtypischen Verstehens ausgewertet.

In einem ersten Schritt wurden die auf Tonband festgehaltenen Gesprkche Iran-

slcribiert. Die Transkription orientierte sich an einer Handanweisung, mittels dieser

der Gesprachsverlauf bei der Uberfuhrung in seine schriftliche Form so komplett wie

moglich rekonstruierbar bleiben sollte. Die AuBerungen im Interview sollten wort-

getreu und ohne Auslassungen wiedergegeben werden. Auch undeutliche bzw. un-

verstandliche Formulierungen sollten mitgeschrieben werden; enviesen sich solche

Passagen als nicht entschlusselbar, so wurden diese entsprechend mit der Angabe
markiert, wieviel an der jeweiligen Interviewpassage nicht verstehbar geblieben ist.

Ebenso wurden Auslassungen oder Pausen durch bestimmte Zeichen kenntlich ge-

macht. Es kam uns nicht darauf an, mit letzter Alcribie jedes Atemholen und Seufzen

des Interviewten zu iibersetzen, allein bedeutungstrachtiges Material entsprechend
der Relevanz fur die Untersuchungsperspektive war uns wichtig. Wir sind von der

Vermutung ausgegangen, da8 Pausen oder Unverstandlichkeiten, die beispielswpi se

durch Nuscheln oder leiseres Reden des Interviewten entstehen, nicht zufallig auf-

treten. Vielmehr erwarteten wir, daB diese Lucken und Verzerrungen in der Mittei-

lung einen sinnvollen Platz im Gesprachsverlauf einnehmen. Sie machen kenntlich,
daB etwas nicht (zu) deutlich werden kann oder soll, sei es, daB es von dem Betref-

fenden als zu peinlich oder zu heikel erlebt wird, sei es, da8 Schamgrenzen verletzt

werden. Entsprechend legten wir Wert darauf, daB solche Momente in der Tran-

skription wiederzufinden sind. Sie dienten zum einen als Hinweis fiir den Intervie-
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wer, wann sein Fragen an Grenzen bzw. Widerstande geraten war, um sein zu-

kunftiges Interviewen entsprechend darauf einzurichten. Zugleich spiegeln die Pau-

sen und Undeutlichkeiten in der Schilderung von sexuellem Verhalten unmittelbar

wider, was von dem Sprecher nicht oder nur undeutlich gegeniiber einem fremdem

Kommunikationsparmer zur Sprache gebracht wird. Da unser Ziel die Rekonstruk-

tion von intimen Kommunikationsverlaufen und -mustern darstellt, kdnnen diese

Momente Hinweise darauf geben, wo Schwierigkeiten in der Verbalisierung und

eindeutigen Thematisierung von Sexuellem liegen.

Das dann schriftlich vorliegende Material wurde in mehrfacher Hinsicht analy-
siert21:

1. Wir gehen davon aus, daB das Handeln der Akteure von ihren jeweiligen Idealisie-

rungen, ihren Vorstellungen von intimer Kommunikation mitbestimmt ist; wir hatten

in unseren theoretischen Vorannahmen als zwei alternative kulturelle Muster das

Ideal der romantischen Liebe und das Ideal einer hedonistischen Sexualitat herausge-
stellt. Die implizite Orientierung an einem Ideal von Intimitat findet in den Inter-

views ihren konkreten Niederschlag in dem jeweils herrschenden Grundmuster inti-

mer Kommunikation. Mit der Schilderung des konkreten Kommunikationsverlaufs

mit seinen jeweiligen gelungenen Weiterfuhrungen oder seinen erfahrenen Bruchen,

kurzfristigen Hindernissen oder problematischen Zuspitzungen gehen implizite Be-

wertungen des Interviewten einher, was er ftir sich als eine ideale Form intimer

Kommunikation erachtet. Zudem wurde bei der Durchsicht der erzahlten Episoden
danach gefragt, wie der Befragte am liebsten die Kommunikation mit der anderen

Person gehabt hatte, wie hatte sich  ir ihn die optimalste Form des Zusam-

menkommens gestaltet. Wir interpretieren die in den Handlungen zum Ausdruck

kommenden Idealvorstellungen und die expliziten Wunschvorstellungen von Intimi-

tat als die allgemeine Grundstruktur intimer Kommunikation, die die Handlungsop-
tionen der Akteure konditioniert. Wir fragen uber den Einzelfall hinaus nach den

gemeinsamen Grundprinzipien intimer Kommunikation.

2. Innerhalb dieser Grundsttruktur sind die Strategien kommunikativer Abstimrnung
der Akteure lokalsiert, mit denen sie ihre Idealvorstellung erreichen wollen. Es han-

delt sich um kommunikative LDsungsformen der Grundstruktur und Grundproble-
matik von Intimit :t. Wir haben die kommunikativen Strategien zum einen fur jedes

91- Zur Illustration der Schritte der Auswertung haben wir exemplarisch ein Interview mit in den

Anhang aufgenommen. Die Reihenfolge der Auswertungschritte pro Interview entspricht allerdings
nicht der Reihenfolge, mit der wir die einzeinen Dimenionen im folgenden darstellen. Die hier

prasentierte Reihenfolge erfolgt bereits im Hinblick auf die Auswertungen in den kommenden

Kapiteln und gibt gleichsam die Gliederung dieser Kapitel wieder.
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Interview, zum zweiten in Form einer ubergreifenden Typologie zu rekonstruieren

versucht.

a. Wir haben fur jedes Interview eine zusammenfassende Beschreibung der Strate-

gien kommunikativer Abstimmung erstellt. Die erziihlten Geschichten zeigen, wie

sich eine anfdnglich offene Situation fiir die Akteure bis zum Beischlaf verengt. Uber

welche Stufen der Kommunikation wurde diese Vereindeutigung· des Geschehens er-

reicht? In der Sequenz der Handlungsabfolge der erzahlten Geschichte wurden die

jeweiligen Strategien chronologisch festgehalten, die je nach dem eine unmiBver-

standliche Direktheit, eine offene Mehrdeutigkeit oder eine indifferente Indirektheit

im Handlungsvollzug gestalteten. Wurde beispielsweise eher verdeckt bzw. ver-

schliisselt agiert, so daB der andere jeweils im Unsicheren uber die mogliche weitere

Entwicklung der Geschichte belassen wurde? Wie wurde diese Unsicherheit han-

delnd aufgegriffen und das Geschehen in eine Eindeutigkeit uberfuhrt? Oder kam

man direkt 'zur Sache'; woran wurde unmiBverstandlich deutlich, was der andere und

man selbst jeweils wollte? Somit erhielten wir fiir jedes Interview eine Paraphrasie-

rung der Sequenzabfolge kommunikativer Abstimmungen.

Wir haben die Sequenzabfolge der Strategien kommunikativer Abstimmung nachge-

zeichnet, weil wir davon ausgehen, daB schon in der Anbahnung der Kommunikation

erste Suukturierungsmerkmale der sich entwickelnden Geschichte liegen. Mit der

gewahlten Art der Kommunikationssteuerung ist eine Eigendynamik des Gesche-

hensablaufs verbunden, indem sich schon zu Beginn eine Kommunikation einspielt,
die bestimmt, was erlaubt und unerlaubt ist, was ausgesprochen oder un-

ausgesprochen bleiben soil. Die praktizierten Strategien mit ihren immanenten Reali-

sierungen und Ausgrenzungen werden - so unsere Annahme - mit dariiber einschei-

den, ob safer sex praktiziert wird oder nicht.

b. Aus den in den einzelnen Interviews auffindbaren Strategien kommunikativer Ab-

stimmung wurden ubergreifende Kategorien herausgehoben, die sich in mehr oder

weniger modifizierter Form in den Einzelfaligeschichten wiederholt oder gar durch-

gangig auffinden lassen. Diese Kategorien intimer Kommunikationsverl ufe wurden

expliziert und mit Beispielen aus den Interviews kommentiert, sie wurden in den

nachfolgenden Schritten wieder mit dem weiteren Material konfrontiert. Wir hoffen,
auf diesem Wege iibergreifende Muster kommunikativer Abstimmungen identifizie-

ren zu konnen, die gleichsam eine Art Werkzeugkasten im Handlungsrepertoire der

Akteure darstellen und von diesen situationsangemessen angewandt werden. Wir er-

warten, daB diesen die Beziehung gestaltenden Mustern jeweils spezifische Hand-

lungsofferten und unterschiedliche Entwicklungsmoglichkeiten bzw. -notwendig-
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keiten des Geschehensablaufs zu eigen sind. Entsprechend gehen wir davon aus, ei-

genstandige Momente der Abstimmung identifizieren zu kdnnen, die letztlich eine

Thematisierung bzw. Realisierung von Schutzinteressen beim Intimkontakt erleich-

tern bzw. erm6glichen oder eher erschweren bzw. verhindern.

3. Die praktizierung bzw. Nicht-Praktizierung von safer se  in ihrer spezifischen Art

der Ausgestaltung im Rahmen eines heterosexuellen Intimkontaktes stellt in unserer

Untersuchung gleichsam die abhangige Variable dar. Wir haben gesondert rein de-

slcriptiv festgestellt, wie sich in der geschilderten Intimgeschichte im Hinblick auf

eine Aids-Pravention verhalten wurde: wurde ein Kondom benutzt oder nicht. Die

jeweils geiiuBerte bzw. indirekt im Handlungsgeschehen sich auBernde generelle

Einstellung zu Kondomen und zu deren Anwendung wurde festgehalten, ebenso die

Antworten auf die Frage, ob die in der beschriebenen intimen Episode konkrete

Verwendung oder Nichtanwendung durchgangig oder eher als Ausnahme anzusehen

ist. In einem weiteren Auswertungsschritt wurde schlieBlich versucht, die Frage der

Praktizierung bzw. Nicht-Praktizierung von safer sex mit den jeweils gezeigten

Strategien kommunikativer Abstimmung (Punkt 2) und mit dem herrschenden Ideal

kommunikativer Abstimmung (Punkt 1) fur jeden Fall miteinander in Beziehung zu

setzen. Diese Verkniipfung von Handlungsmuster und Kondomgebrauch soll deut-

lich machen, ob das jeweilige vom Akteur favorisierte Handlungsmuster mit seinen

immanenten kommunikativen Strategien die Thematisierung bzw. Umsetzung von

risikoarmen Sexualformen erm6gHcht oder eben nicht, so daB erkennbar wird, wel-

che einschrankenden oder fdrderlichen Aspekte mit dem jeweiligen Typus von

kommunikativer Abstimmung verbunden sind.

4. In einem letzten Schritt schlieBlich haben wir versucht die nach Geschlecht und

Bildung diskriminierten Subgruppen unserer Erhebung daraufhin zu uberprufen, ob

sie sich in Bezug auf die Grundstruktur intimer Kommunikation, die angewandten

Strategeien der kommunikativen Abstimmung und in Bezug auf die Praktizierung
von safer sex voneinander unterscheiden.

Bevor wir iIi den folgenden Kapiteln in etwa entlang der beschriebenen Auswer-

rungsstrategien die Ergebnisse unserer Datenauswertung darstellen, soll an dieser

Stelle eine Gesamteinschatzung des Datenmaterials erfolgen. Der Versuch, die Prak-

tizierung bzw. Nicht-Praktizierung von risikoarmen Sexualverhalten mittels Leitfa-

den gestiitzter Interviews zu erlebten Intimgeschichten zu rekonstruieren, erwies sich

als ein gelungener Weg. Eine Durchsicht des vorliegenden Materials zeigt, daB

sowohl Intimitittsgeschichten erhoben wurden, in denen sich Aids-piventiv verhal-

ten wurde (19 Falle), wie auch intime Erfahrungen berichtet wurden, in denen kein
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Kondom zur Anwendung kam (31 Falle). Die Varianz an rekonstruierbaren Kommu-

nikationsstrategien und an Idealvorstellungen von Intimitat scheint uns hinreichend

zu sein. Resumierend glauben wir somit feststellen zu k6nnen, daB wir den konkret

gelebten Umgang mit der Problematik eines risikoarmen Sexualverhaltens in einer

relativ groBen Bandbreite m6glicher Verhaltensalternativen in den uns vorliegenden

Fallgeschichten wiederfinden.
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B. Ergebnisse der Untersuchung

Wir haben im letzten Kapitel erlautert, nach welchen Kriterien und mit welchen Fra-

gen wir die einzelnen Interviews ausgewertet haben. Wir kniipfen in der Darstellung

unserer Ergebnisse an diese Dimensionierung an. In einem ersten Schritt versuchen

wir, die fiir intime Kommunikation typische Ausgangssituation und Grundproblema-

tik genauer zu bestimmen. Diese Grundproblematik stellt sich fur die im Material

auffindbaren Typen - die Anhanger eines romantischen Liebesideals und die Anhan-

ger eines hedonistischen Liebesideals - gleichermaBen. Wir konzentrieren uns im

zweiten Schritt auf eine Analyse der Liebes- und Sexualitatsvorstellungen der Ak-

teure, die dem romantischen Liebesideal folgen und fragen nach den kommunikati-

ven Strategien, die diese verwenden, um irn Rahmen der Grundstruktur Intimitat

Schritt fiir Schritt zu konstruieren; Liebesvorstellungen und kommunikative Strate-

gien lassen uns dann die Probleme und Chancen einer Einbettung einer Handlungs-

sequenz "Kondomverwendung" in die Kommunikationsstruktur von Intimitat besser

verstehen.

Wir werden diese Analysen dann drittens erganzen, indem wir uns die Ausformun-

gen von Intimitat und die kommunikativen Realisierungen derjenigen anschauen, die

eher einem hedonistischen Liebesideal anhangen. Zuletzt werden wir nach Unter-

schieden in der kommunikativen Strukturierung von Intimitht in bezug auf das Ge-

schlecht und die Bildung des Befragten fragen, um schlieSIich am Ende - auf der Ba-

sis einer Zusammenfassung der Ergebnisse - Uberlegungen uber die Folgerungen fur

eine gesundheitliche Aufklarung anzustellen.

Wir werden die Ergebnisse unserer Auswertung jeweils mit moglichst vielen Zitaten

aus den Interviews zu belegen versuchen. Daraus ergibt sich die "doppelbithnige"
Struktur der folgenden Ausfiihrungen: Zitate des Orginaltons der Interviewten auf

der einen Seite und Interpretationen auf der anderen Seite. Dabei haben wir die Zi-

tate unbereinigt belassen, auch wenn sie sich dadurch nicht fliissig lesen lassen. Am

Ende eines jeden Zitats ist das Geschlecht des Befragten, die Nummer des Interviews

und die Seitenzahl, wo das Zitat steht, notiert. Beispiel: (w 04/12) bedeutet, daB das

Zitat auf Seite 12 des Transkriptes der mit Nr. 04 gekennzeichneten Person steht, die

weiblichen Geschlechts ist. Das Zeichen "+ + +" zeigt die Pausen an, die der Inter-

viewte im RedefluB gemacht hat, "#" wurde verwendet, wenn etwas unverstdndlich

war und entsprechend nicht transkribiert werden konnte.
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I. Offenheit und Unterstrukturiertheit der Situation als Ausgangs-
basis intimer Kommunikation

Wir sind in unseren theoretischen Annahmen davon ausgegangen, daB Intimitat ein

sozial unterstrukturierter Bereich ist. Diese Unterstrukturiertheit ergibt sich aus der

Tatsache, daB sich zwei neu bekannte Partner zu Beginn in einer vollig offenen Si-

tuation befinden und sich zur Strukturierung der Situation nicht auf die Sicherheit ei-

ner einregulierten Kommunikation stiitzen k6nnen. Offen bleibt fiir die Interaktions-

partner,
- mit welchen Erwartungen sie selbst an die Situation und an ihr Gegeniiber heran-

treten;

- welche Absichten und Zieldefinitionen der Partner ver-folgt;
- wieweit die eigenen EntwQrfe und Absichten mit denen des anderen in Einklang

sind;

- wie das Geschehen in eine klarende GewiBheit uberfuhrt werden kann;

- welche Richtung der Verst ndigungsprozeB selbst ein-schligt und

- wie sich der angestrebte sexuelle Kontakt indirekt an-steuern laBt.

Es verwundert nicht, daB sich in den erzahlten Intimgeschichten durchgehend Hin-

weise auf Unsicherheiten und Deutungsprobleme zeigen, die sich auf unterschiedli-

che Unsicherheitsdimensionen beziehen.

"...das war schwer, den zu durchschauen. Aber wiederum wollte ich auch ir-

gendwie nich den Anfang machen und irgendwie Fragen stellen oder ihm jetzt

was sagen. "(w 46110)

"...es war halt
.- eigentlich alles wahnsinnig ungewi . Nur wo man sich mal

.-

keiner wu te im Prinzip, wir hatten ja noch nich driiber gesprochen, ob der

andere ne Freundin hat oder nick. Man wl,tj3te halt nichts Konkretes. Es hatte

auch sein kdnnen, daB wir uns einfach nur wahnsinnig sympathisch waren und

vielleicht auch
.-

naturlich ndheres Interesse am Kennenternen hatten, aber es

wu te ja im Prinzip keiner vom anderen, ob da wirklich ridheres Interesse  :

ner Beziehung bestehen warde oder oder wie auch immer. Das war relativ un-

sicher das ersteTreffen."(4714)

"Ich habe auch gemerkt, daB man sich gegenseitig mlaterte und schon mal so

ne Bedeutung ruberkam, so verbal, wo man aber nicht genau wi,Bte, gefalle ich

ihm jeni, oder eigentlich auch gar nicht, weil es war eigentlich auch keine

Komplimente, kein richtiges Flirten irgendwo, aber sehr viel Sympathie, wo

1
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man auch miteinander sehr warmherzig schon miteinander umgegangen ist.

Deutlich wurde nichts ausgesprochen und uberhaupt nichts gezeigt."(w 0816).

Die potentielle Offenheit der Entwicklung wird von den Beteiligten allerdings nicht

nur als risikoreich und verunsichernd erlebt, sondem auch als spannungsvoll und

belebend:

"Also eine Eindeutigkeit im Hofe oder Hofmachenfinde ich, finde ich nicht gut.

Also dann Reber so ein bischen Spannung, Spannung behaiten, Spanung her-

stellen, ja. Und dazu geh6rt es dann naturlich auch, dajl man so neckt, oder

daD man sagt hey, Du bist nicht alleine da, oder Du bist nicht jetzt die die ein-

zige, ausschliejlliche Bezugsperson."(3814)

Das 'Spiel mit der Auslegbarkeit des Augenblicks' ist mit dem Begriff des 'Flirten' als

eigentiimliche Interaktionsform beschrieben worden (vgi. Blothner 1986). Es wird

mit der Vieldeutigkeit von Blicken und W6rtern gespielt, ki rperliche Beruhrungen

bleiben auslegbar von absichtsvoll bis zufallig. Der Umgang miteinander hat etwas

Spielerisches, weil das Verhalmis zueinander noch nicht durch eindeutige Rollenzu-

weisungen und Regelungen festgelegt ist. Es gibt keine festgelegten Grenzen, wie

weit man gehen darf, ohne unausgesprochene Grenzen verletzt zu haben (vgl. Foote

1953). Diese Undefiniertheit des Feldes erzeugt Unsicherheit und Spannung

Zugleich. Die Akteure sind darum bemuht, die Unsicherheiten zu reduzieren und die

Situation zu vereindeutigen, gleichzeitig die Spannung zu erhalten.

Die sich aus der Ausgangskonstellation von Intimitat ergebende kommunikative Un-

sicherheit und Spannung kilnnte grundsatzlich durch zwei Strategien abgefangen
werden l. Durch den Riickgriff auf allgemein bekannte, sozial standardisierte Kom-

munikationsstrategien und durch die Selbstgestaltung der Situation durch die Ak-

teure selbst. Fur den Fall intimer Kommunikation scheint zu gelten, daB die Interak-

1 Eine gleichsam ideologische Verarbeitung der geschilderten Kommunikationsproblematik von

Intimitat findet sich in dem Rekurs auf die Fiktion einer Liebe auf den ersten Blick. Hier wird das

Handlungsproblem durch eine Naturlichkeitsvorstellung weggedeutet. Aber auch Fiktionen sind
Wirklichkeiten und strukturieren entsprechend kommunikative Ablaufe. Vorstellungen einer

zwangslaufigen Bestimmung zweier Partner fiireinander finden sich in den Interviews. GemaB einer
unaufhaltsamen Eigengesetzlichkeit realisiere sich diese Bestimmung irgendwann in der Zeit - in

einem Bestimmtsein fureinander, was einen selbst und den Parmer bestimme:
"...dieses Gefuhl, ein Blick und irgendwie, ja es ist alles ktar. Altes weitere fliejit. Da brauch ich gar
nick weiter nachzudenken....daj3 wir irgendwie auf einer Linie waren."(w 15/3)
"Und dann eh ergibt sich das eigentlich, ne, wurd ich sagen. Weit weit du kannst es nich aufhalten,
meiner Meinung nach. Das heipt eh. wenn so was passieren soil oder wenn zwei Leute irgendwie, wie

soil ich sagen, dafur bestimmt sind, dann passiert das auch. Da kannst du machen was du wilist ne.

Ob du nun Bl6dsinn taberst den ganzen Abend oder nich. Also irgendwie, das is meine Erfahrung.
Und deswegen, aus dem Grundwar auch nich alizu viet zu tun."(m 43l2)
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tionspartner auf kein allgemein giiltiges und fiir alle gleichermaBen verstehbares

kulturelles Muster intimer Kommunikation zuriickgreifen konnen. Es ermangelt ih-

nen eingespielter und verbindlicher Kommunikationsmittel, die von den Partnern

strategisch eingesetzt werden konnen, um Unsicherheiten des Verstdndigungsprozes-

ses zu absorbieren und eine schnelle Vereindeutigung des sozialen Miteinanders zu

erreichen.

Auf den ersten Blick mag eine Kennzeichnung von Intimitat durch das Merkmal

kommunikativer Unischerheit erstaunen und als iiberzeichnet gelten. Wahlt man aber

aus makrosoziologischer Sicht als VergleichsmaBstab den Grad der kommunikativen

Strukturiertheit, der in anderen gesellschaftlichen Bereichen vor allem durch symbo-

lisch generalisierte Medien (Macht, Geld) erreicht wird, dann wird der Unterschied

deuttich. Georg Simmel (1977, S. 387-437) hat diesen Vergleich am Beispiel der

Prostitution bereits recht sch6n herausgearbeitet. Durch diesen Vergleich mit der In-

teraktion zwischen einer Prostituierten und einem Kunden laBt sich die Eigentiim-

lichkeit intimer Interaktion klarer herausrucken; die Beziehung zwischen der Prosti-

tuierten und ihrem Kunden qualifiziert sich gerade durch eine Direktheit der Kom-

munikation. Ein eindeutiges Tauschverhaltnis - Sexualitat bzw. sexuelle Befriedi-

gung gegen Geld - regelt hier die Beziehung. Diese Beziehung ist durch den Preis

begrenzt, wobei die H6he des Geldes uber die gemeinsame Zeit wie auch iiber die

ausgehandelten Sexualpraktiken entscheidet. Der Kunde tritt hier lediglich als Kau-

fer von Sexualitkt auf, den die Prostituierte als Gesamtperson meist nicht interessiert

Umgekehrt sieht die Prostituierte im Kunden jemanden, der sie ftir eine Tatigkeit be-

zahlt, bei der sie ausschHeBlich als Verkauferin von sexuellem GenuB fungiert. Die

Interaktion zwischen Prostituierter und Kunde ist vornehmlich darauf ausgerichtet,

daB es zum 'Geschaft' kommt. Dazu kann die Liebesvorstellung selbst instrumentali-

sert werden, indem die Prostituierte suggeriert, es gehe um Liebe; dies hat aber dann

auch seinen entsprechenden Preis2. (Girtler 1984, S. 326)

Als Kennzeichen der Beziehung zwischen der Prostituierten und ihrem Kunden laBI

sich also festhalten:

- die Interaktionsparmer sind auf jeweilige Rollen festgelegt: die Prostituierte als

Verkauferin sexueller Lustbefriedigung, der Kunde als Geldgeber;

- Im Verhaltnis zu ihrem Kunden ist die Prostituierte dabei bemuht, durch spezifische Strategien eine

zumindest innere Distanz zum Kunden herzustellen, um sich ihre Eigenstandigkeit und auch ihre

Liebe zu bewahren. Sexuelle Lust hat bei ihrer Tatigkeit keine Bedeutung und ist allein auf das
Verhalmis zu einem eigentlichen Freund und Liebhaber konzentriert (vgl. Girtler 1984)
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- ein objektiver Tauschwert (Geld) bestimmt sowohl die Dauer als auch die Form

der Beziehung (jeweilige Sexualpraktik);

- die Interaktion ist durch diese Vorbestimmungen eindeutig und zielgerichtet;

- die Beziehung selbst ist auf die Situation des Kontaktes begrenzt und entbehrt jeg-
licher weitergehender VerpfHchtung gegenuber dem Parmer.

Die Tatsache, daB es fiir intime Kommunikation keine solchermaBen standardisierten

Kommunikationsmuster gibt, gleichzeitig die Offenheit der Situation aber gestalter

werden muB, fordert von den Beteiligten selbst in tiberdurchschnittlichem MaBe eine

Interpretations- und Definitionsarbeit und eine Reduktion von Sinniiberschiissen. In-

timitat ist damit etwas, das gemeinsam hergestellt werden muB. In einem interaktiven

HerstellungsprozeB wird gleichsam durch die Beteiligten selbst die Sphb::re der Ind-

mirat erst konstruiert. GiIt die Offenheit und Unterstrukturiertheit der Situation als

konstitutiver Ausgangspunkt aller intimer Kommunikation, so erfolgt die kommuni-

kative SchlieBung nach unterschiedlichen Mustern. Die Offenheit des Feldes ermdg-

licht eben auch, daB die jeweiligen Akteure ihre Idealvorstellungen und Wiinsche in

die Leerstelle projizieren konnen. Der Bereich ist offen fur die Realisierung unter-

schiedlicher Erwartungen und Ausformungen von Intimitat.

Wir sind in unseren theoretischen Annahmen davon ausgegangen, daB es vor allen

Dingen Vorstellungen von romantischer Liebe sind, die die Akteure in ihren intimen

Handlungen anleiten. Daneben und in Konkurrenz zu dem Ideal romantischer Liebe

vermuten wir die Existenz eines hedonistischen Liebesideals, das die Anspruche und

Vorstellungen, die Akteure mit Intimitat und Sexualitat verbinden, strukturiert. Mi[

beiden Idealen werden unterschiedliche Folgerungen fiir die kommunikative Ausge-

staltung von Intimittit und auch von safer sex verbunden sein.

Betrachtet man nun das empirische Material, das wir erhoben haben, so sieht man,

da8 die Vorstellungen und Wiinsche, die den von uns erhobenen Intimitatsgeschich-

ten zugrunde ijegen, alle Init diesen beiden Liebesidealen und einer Mischung von

beiden klassifiziert und beschrieben werden konnen. 30 der erzahlten Geschichten

haben wir als Realisierungen eines romantischen Liebesideals klassifiziert, 20 als

Realisierungen eines hedonistischen Liebesideals. Unsere Annahme, daB ein roman-

tisches Liebesideal weiterhin das dominante Ideal in unserer Gesellschaft darstellt,
wird also bestiitigt. Die These der Dominanz eines romantischen Liebesideals wird

weiterhin bestarkt, wenn man bedenkt, daB in vielen der Fallc, in denen in der ein-

zelnen Geschichte ein eher hedonistisches Muster praktiziert wird, das Ideal der ro-
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mantischen Liebe den Befragten als Vorbild fur eine spatere, "eigentliche" Bezie-

hung dient.

Wir wollen im folgenden das empirische Material genauer daraufhin analysieren, wie

die Liebesidealvorstellungen der Befragten ausssehen und welche Wansche und Er-

wartungen an die Situation und den Parmer damit verbunden sind, welche kommuni-

kativen Schritte der Realisierung dieser Erwartungen und Zielvorgaben sich im Ma-

terial finden lassen und schlieBlich welche kommunikativen Probleme der Einbet-

tung einer safer sex-Kommunikation in das interaktive Gefiige der Realisierung der

Liebesvorstellungen sich aufzeigen lassen.

Wir konzentrieren unsere Auswertungen auf eine Rekonseuktion der Liebesvorstel-

lungen, die dem Ideal der romantischen Liebe folgen und auf die kommunikativen

Realisierungen diese Ideals. Wir werden das hedonistische Ideal und die damit ver-

bundenen kommunikativen Realisierungen erst an spaterer Stelle und bei weitem

nicht in der Ausfiihrlichkeit analysieren. Drei Grunde haben uns dazu bewogen, eine

solche Akzentsetzung vorzunehmen:

1. Das romantische Liebesideal ist weiterhin das dominante Muster der Deutung von

Intimit t. Unsere analytische Akzentsetzung soll dieser empirischen Dominanz ent-

sprechen.

2. Viele der Saukturierungsmomente, die wir am Beispiel des romantischen Liebes-

ideals herausarbeiten werden, sind auch fur das hedonistische Liebesideal konstitu-

tiv, erhalten aber dort eine weniger ausgepragte Kontur. Am Beispiel des romanti-

schen Ideals laBt sich die Grundproblematik intimer Kommunikation besser illustrie-

ren.

3. Die kommunikativen Probleme der Einbettung von safer sex in die durch das Ideal

der romantischen Liebe gepragte Kommunikationsstruktur sind vielzahliger und

zugleich schwieriger zu 16sen, als dies fur die mit dem hedonistischen Liebesideal

verbundene Kommunikationsstruktur gilt. Da unser Forschungsinteresse aber in er-

ster Linie genau auf diese Probleme fokussiert ist, bietet sich auch aus diesem Grund

an, eine Analyse des romantischen Liebesideals und dessen kommunikative Realisie-

rung in das Zentrum der Analyse zu riicken.
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II. Die Orientierung am Ideal romantischer Liebe

1. Charakteristika der Grundstruktur intimer Kommunikation

1.1, Grundprinzipien des Ideals romantischer Liebe

Unsere Hypothese, daB in intimen Interaktionen das ubergreifende Ideal der romanti-

schen Liebe zu realisieren gesucht wird, wird durch die uns vorliegenden Intimitats-

geschichten weitgehend bestatigt. Wir waren iiberrascht, wie haufig sich die Inter-

viewten in ihrem Verhalten an dem romantischen Liebesideal orientierten. In ihren

Vorstellungen beziiglich einer idealen Beziehungsgestaltung im intimen Bereich

greifen die Interviewten Zuge auf, die wir als Charakteristika des romantischen Lie-

besideals angefiihrt hatten. Wir hatten bereits daraufhin gewiesen, daB selbst in den

FElen, in denen in der einzelnen Geschichte ein eher hedonistisches Muster prakti-
ziert wird, das Ideal romantischer Liebe haufig als Vorbild fiir eine spatere,

"eigentliche" Beziehung dient. Der Ruckgriff auf romantische Liebesvorstellungen
bedeutet auch und vor allem, daB die Vorstellung und die Praxis sexueller Interaktion

in das Handlungsfeld einer Liebesinteraktion integriert ist und entsprechend auch in

der Einbettung in dieses Feld rekonstruiert werden muB. Keine der erlebten Intimi-

titsgeschichten weist die hypothetisch denkbare Maglichkeit auf, daB einer der Be-

teiligten die erste Kontaktaufnahme mit dem anderen Parmer direkt mit der eindeuti-

gen Aufforderung verbindet, sexuell miteinander zu verkehren. Wie die Liebesideal-

vorstellungen der Interviewten, die sich an dem Ideal romantischer Liebe orientieren,

genauer aussehen und wie sich Sexualitat in dieses Muster einhakt, soll im folgenden

genauer analysiert werden.

1. "Wechselseitiges Vertrauen und Verstehen" wird als haufigstes Bestimmungsmo-
ment von Intimitat angefuhrt. Die Parmer wiinschen, in der Komplexitat ihrer Ge-

samtperson vom anderen verstanden zu sein und nicht alle.... in spezifischen Aus-

schnitten der Person - z.B. allein als Liebhaber. Sie erwarten und wiinschen, da13 sich

der neu kennengelernte Parmer als Gesamtperson offenbart und zugleich tiefes Inter-

esse und Verstandnis fik die Persanlichkeit des anderen entwickelt. Die folgenden

Beispielzitate mogen dies illustrieren.

"Ich meine, wir haben uns vorher nicht so gekannt, das entwickelt sich ja nach

der Zeit erst mal, wenn man lange zusammen ist."(2) "Im ersten Moment hatte



die Sexualitlit uberhaupt keine Bedeutung fiir mich. Ich woilte, ich wolite ihn

erst mal richtig kennenlernen. Und, das kann man irgendwie # verhindern. Das

kann man ja mir wenn man mit ihm sehr lange # zusammen ist, und aus Ge-

sprachen ofen ist so zueinander. Da lernt man sick kennen."(w 40l11 ).

Den anderen als Gesamtperson verstehen und ihm dann vertrauen wird zur conditio

sexueller Interaktion. Immer wieder betonen die Befragten in ihren Geschichten, da8

sie die Ausbildung tiefen Vertrauens von einem intimen Kontakt erwarten.

"Vertrauen" soll sich in der Beziehung zu dem Partner einstellen, um eigene weiter-

gehende Handlungsm6glichkeiten erOffnen zu konnen.

"...auf jeden Fall Vertrauen muB da sein dann. Wenn das nich da is, dann

stimmt dann stimmt die ganze Beziehung nich, ne."(w 42113 ).

"Vor allen Dingen Vertrautheit. Das is eigentlich en Grundprinzip von mir, das

ich erwarte, wo ich auchjederzeit bereit bin, das von mir genauso einzubrin-

gen, also hundertprozentige Ehrlichkeit, dail daB ich alles gesagt bekomme.

Egal, was es is..(.-)..Und vor allem auch uber die eigenen Gefuhle reden. Viel

miteinander reden und klarstellen, was jeder selbst will, und wie mart's am be-

sten vereinbaren kann. Auf einen Nenner kommt."(w 47l18)

"Also ich muB zu ner Frau totates Vertrauen haben. Und das is normalerweise

schwer, von mir das Vertrauen zu kriegen..(.- )..Absolut dajl wir uns
.
mitein-

ander irgendwie einig sind..(..).lch muB ihr was anvertrauen k8nnen und auch

wissen, hundertprozentig, die Frau erztihlt das nich weiter, ne, zB., die Frau

behalt das fur sich z B., ne."(m 50113)

Im Vertrauen auf die Ehrlichkeit der bezeugten Liebeserklarungen, auf die Aufrich-

tigkeit der liebevollen Gesten usw. werden verunsichernde oder irritierende Mo-

mente im Miteinander absorbiert. Vertrauen erschlieBt darliber gemeinsame Ent-

wicklungsmoglichkeiten. indem auf eine Erwartungssicherheit gesetzt wird, eine Be-

stimmung fe die Zukunft wird riskiertl. Die Erzeugung von Vertrauen dient als Be-

dingung fiir eine wechselseitige Offenbarung wie umgekehrt diese zum weiteren

Aufbau von Vertrauen dient.

2. Vorstellungen von hannonischer. svmmetrischer Verst ndigung, vom Gleichklang
der Gedanken und Gefuhle, von 'gleicher Wellenliinge' bilden ein zweites Moment

Dazu theoretisch Luhmann (1973, S. 20)."Der vertrauensvoll Handeinde engagier[ sich so, als ob es

in der Zukunft nur bestimmte Moglichkeiten gebe..(..)..Er macht damit dem anderen Menschen das

Angebot einer bestimmten Zukunft, einer gemeinsamen Zukunft".
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von Intimitatserwartungen derer, die sich am Ideal romantischer Liebe orientieren. In

der sich anbahnenden Beziehung soll alles auf Erwiderung der eigenen Vorgaben

und Erwartungen angelegt sein, Gegenseitigkeit und unbedingte Symmetrie der Part-

ner soll existieren. Ein hilchstpers6nliches Einanderverstehen wird als Ideal formu-

liert:

"Wenn ich mich so auf sprachlicher Ebene mit jemandem gut verstehe, wenn

ich das merke, der is so auf meiner Linie, dann vertieb ich mich auch sehr

leicht in so jemanden."(w 4411-2)

"...diese Wellenlange die war total da.-(..)..Das ist wenn du uber gleiche Sa-

chen lachst, zB. so einen gewissen Sinn fur markaberen Humor hast, das, ja

(lachen). Oder ja werin du bei so, + manchmai ein Wort das andere geben

kann und ne Geschichte dadurch immer fortgefuhrt wirci'.(3) "Es war ein

ziemliches Verstandnis. Ich muJ3 dabei ziemlich sagen, weil im Laufe der Zeit

war das also dann ich wilrde sagen ideal, ne. Es war dann Totalharmonie,

aber am Anfang, gut das weiB de also nicht, was der andere will, was er nun

wirklich nicht abkann. Also so vom + so vom Passen hatte ich schon das Ge-

fiihl, das es unheimlichgut ist."(w 22111)

"Wir hatten die gleichen Gedanken und die gleichen Vorstellungen."(w 24l4)

"Das war irgendwie en toraler Gleichktang. Schon beim Kuff. Das har total

harmoniert. Er hat genauso gekujlt, wie icks eben gern hab:'(w 24£3)

"Es ging in einer wandervollen Ruhe, und es war so ne Verbundenheit, als ob

wir schon Jahre zusammen gewesen waren. Es war einfach..(.-).Auch so mit

den Entscheidungen. Wir haben es irgendwie hingekriegr, ganz ruhig und ob-

woht wir uns beide schiecht entscheiden konnten irgendwo gemeinsam. Es war

.
eine wahnsinnige Vertrautheit da, was ich eigentlich so kaum kenne fur je-

manden den man eigent[ich so ehm..."(w Ili6).

Wir haben Zitate aus den Inteviews ausgewahlt, in denen die Herstellung von S ym-

metrie und Harmonie gelungen ist. Sie lie8en sich ergdnzen durch Belege, in denen

dies nicht der Fall war und die Parmer mit Enttliuschungen und Frustrationen reagiert
haben. Diese und die hier zitierten Textstellen gelungener Produktion von Harmonie

zeigen, in welchem MaBe Harmonie und Symmetrievorstellungen mit zu den Bezie-

hungsidealen gehoren, die die Erwartungen und Handlungen der Akteure strukturie-

ren.
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3. Die wechselseitige Unterstellung der
.

Einzigartigkeit des gefundenen Partners

scheint ein weiteres konstitutives Element der Beziehungsgeschichten zu sein, die

wir mit unseren Interviews erhoben haben. Die von uns Interviewten hatten in ihrer

Lebensgeschichte in der Regel mehrere Intimpartner. Dies beeintrachtigt nicht die

Tatsache, daB der neue Intimpartner als der Einzigartige gedeutet wird, vielleicht

auch als not'wendige Fiktion so gedeutet werden muB. Der andere erweist sich als der

Besondere; in dieser Exklusivitat grenzt er sich gegeniiber dem 'Rest der Welt' ab;

die Vorstellung, sich fiir eine Nacht mit einem mittelmaBigen Parmer zusammenzu-

legen, weil man seine Lust befriedigen will, findet sich nicht in unseren Interviews;

zumindest vor dem Intimverkehr wird dem Gegenuber das Besondere unterstellt,

auch wenn sich dies spater als Illusion entlarvt:

"Als ich ihn Rosenmontag gesehen habe, kam irgendwann bei mir der Ge-

danke, d  ist der Mann fur's Leben. + Ich weij3 nich wieso, weshalb, warum,

aber er kam..(.-).Als ich ihn dann halt noch nick richtig kennengelernt habe,

sondern noch so Blickkontakt hatte..(..).Das war en Gefuhl. Und seirdem be-

herrschte mich auch dieser Gedanke irgendwie."(w 131 15)

"Als ich den das erste Mal gesehen hab, hat ich direkt irgendwie en wahnsin-

nig gutes Gefiihl dabei. Und es is bis jetzt bei mir eigentlich noch immer so

gewesen, bei meinen Freunden, die ich bis jetzt hatte, daB ich von anfang an

irgendwo das Gefuhl hatte, mit denen wirst du mal zusammen sein.(3)...von

Anfang an den Eindruck, daj3 sick da irgendwas Besonderes, was ganz anderes

entwickeit, was viel Intensiveres."(w 47118)

Harmonie und Verstehen, Wechselseitigkeit und Symmetrie, Besonderheit des ande-

ren und H6chstrelevanz der intimen Kommunikation sind Erwartungen, die von den

meisten Interviewten mit sexueller Interaktion verbunden werden. Dies sind zugleich
die Erwartungen, die wir als fitr das Ideal der romantischen Liebe konstitutiven

Merlanale beschrieben haben.

Das Muster der 'romantischen Liebe' widerspricht hedonistischen Vorstellungen, die

allein auf einen situativen sexuellen Lustgewinn ausgerichtet sind. Auch diese finden

sich in unseren Interviews - wir werden sie spater genauer unter die Lupe nehmen.

Aber selbst die Intimitatsgeschichten, die vornehmlich auf einen situativen Lustge-
winn ausgerichtet sind, gestalten sich in der Regel auf dem Hintergrund der Vorstel-

lungen einer dauerhaften vertrauensvollen Beziehung. Das Ideal dieser Liebesvor-

stellung erscheint dann zur Zeit nicht realisierbar, der sexuelle GenuB soll uber diese

Liicke hinweghelfen:
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"...ich bin an und fur sich jemand, der ne richtige feste Bindung sucht, der

aber, so lange er da nich das optimale finder, ehem, sick mit ehm, + + vielen

Mddchen ablenkt. Oder versucht, das auszugleichen."Cm 17115)

"Zur Zeit leb ich's eigentlich so, da]3 ich so flirte, so techtelmechteimtijjig, aber

eigentlich mich nich so richtig verliebe. Oder also mit verlieben is ja dann hier

auch oft gemeint. daB es dann so mit einer Person richtig abgeht und dann

auch mehr in so was, in so ne feste Beziehung mandet. Das nich so, is nich so

angesagt, aber das kann sich Lindern. Also das kann ich irgendwie auch

schlecht einschdtzen bei mir. "<w 34/14)

Frauen..., die am selben Tag mit einem wollen ..(..)..die sind leichter zu finden, wie

ne feste Freundin. Weil ne feste Freundin, das is ne Frau, die muB man erst er-

forschen irgendwie, ne. Und das is irgendwie schwer, ne, echt ne Frau zu er-

forschen."(m 50/11)

Auch in den Intimgeschichten, in denen es nicht um die "groBe Liebe" geht, wird

dies haufig erst im Nachhinein entdeckt. Wie die Interviewpartner Sexualitat und

Liebe genau aufeinander beziehen, wollen wir im folgenden Kapitel genauer be-

trachten.

1.2, Sexualitat als Feld und Ausdruck von Intimitat

Die sexuellen Interaktionen in den von uns rekonstruierten Geschichten erweisen

sich zum einen eingebunden in ein Erwartungsgefiige, das durch Vorstellungen von

romantischer Liebe gepragt ist, sie sind zum zweiten ein besonderer Ausdruck dieser

Liebesvorstellungen und validieren und steigern damit die Liebesvorstellungen
selbst.

1. Das Sichein12.ssen auf eine sexuelle Beziehung wird in den meisten Fbllen kondi-

tioniert durch die beschriebenen Liebeserwartungen. Diese miissen erfiillt sein, bevor

es zum Beischlaf kommen kann. Es bedarf der Liebe als Begriindung, um eine sexu-

elle Beziehung einzugehen. In dem von uns erhobenen Material findet sich eine

Vielzahl an Beispielen fiir diese Verquickung von Liebe und Sexualimt:

"...daj3 ich halt en Typ bin, der eh nur mit jemandem intim werden kann, wenn

ich was ffir jemanden empfinde. Wenn ich verliebt bin oder jemanden liebe.
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Das is erst mal die Grundvoraussetzung auch fur fur Sex Sexualitat."(w

47l19)

"...weit Miteinanderschicfen, das is fur mich auch kein Ausdruck so just for

fun, sondern en Ausdruck, eh, jemandem die Liebe zu zeigen. Irgendwie wirk-

lich, daj3 man cia jetzt unbedingt SpaB dran finder oder so, das is eher far mich

en bijjchen nebensdchlich, das entwickek sich dann, ne. Aber erst mal, in er-

ster Linie dem anderen zeigen, daD ich ihn gern habe:'(w 48l6)

"Weil wenn ich mit nem Mann schlafe, da is mehr, wie wenn ich mich mit dem

nur unterhaken habe. Und ich bin auch en Typ, ich hab Angst, dail ich mich

verliebe und dann wird nix dadraus. Und ich seh dann schon weiter und dann

hatte ich vielleicht auch in dem Moment Angst, wer weiB, wenn du jetzt mit

dem schilifst, und du verliebst dich, und das gibt dann die Karastrophe, und er

will nich und so tausend Gedanken sind mir durch den Kopf gerast, und da

woilt ich auch eigentlich sagen, so, ich hau jetzt ab."(w 4618)

'Ich find's halt net so gur,.wenn man gleich am ersten Abend schon miteinan-

der ins Bett geht. Man muj3 sich auch erst so ein wenig kennenlernen. Und

uberhaupt, ich will den ganzen Menschen erst mal kennenternen. Ich will net

nur aKfgrund dessen, weil die Karper sichjetzt so anziehen, daB ich da mit je-
mand schlaf. MuB auch so vom Geist her

.-
das mu13 alles harmonieren. Und

.

das nu* eben passen."(w 24/6)

' Ich hab Erwartungen dahingehend, da  ich keinen Bock habe einfach so, auf-
einander abzuschwitzen, abzur6dein und irgendwann abgeschlafft und fertig
irgendwiei" (m 04 19)

Die ausschlieBlich sexuelle Interaktion von Akteuren, die sich am Ideal rornantischer

Liebe orientieren, findet sich in unseren Interviews nicht. Immer rekurrieren die In-

terviewten auf Liebesvorstellungen, die sie als Voraussetzung fur sexuelle Interak-

nonen ansehen.

2. Bildet die Entwicklung von Liebesvorstellungen die Voraussetrung fur eine sexu-

elle Interaktion, so gilt umgekehrt, daB Sexualitat als Bestatigune und Steigerung der

Liebesvorstellungen fungiert. Die kOrperliche Unmittelbarkeit der Sexualitat wird in

den Interviews wiederholt als eine Dimension zwischenmenschlichen Handelns und

Erlebens aufgegriffen, die zugleich die Qualitat der Beziehungskonstellation selbst

charakterisiert. Sexualitat und Beziehungsmodus stehen in einem wechselseitigen
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Verweisungsverhilmis, legen sich gegenseitig aus. Dabei vermag Sexualitat die be-

schriebenen unterschiedlichen Aspekte von Intimitat zu validieren und zu steigern.

Vertrauen und wechselseitiges Verstehen finder im gemeinsamen sexuellen Erleben

seine Zuspitzung. Das 'Einswerden von Zweien' findet in einem ekstatischen

Schwinden von Grenzen seinen 1<6rperlichen Ausdruck. Der gemeinsam geteilte se-

xuelle GenuB wird als h6chstpers0nlich und h6chst intim erlebt; er ist gekoppelt mit

Vorstellungen von Harmonie und Symmetrie.

"...ich erwarte schon, dall da, auch wenn man jetzt miteinander schiaft daD

man sich allfeinander einstelit, einen gemeinsamen Rhythmus finder und ge-

meinsam, was weiB ich, die Situation empfinder, wo man merkt, dall es beiden

gefdlit."(m 04119)

"Das war irgendwie en totater Gleichklang. Schon beim Kuft. Das hat total

harmonisiert." (w 24/3).

Auch die unterstellte Einzigartgkeit des anderen manifestiert sich in der Einzigarti-

keit der sexuellen Beziehung.

"...es is was Besonderes fur mich. Es is was, was ich nick jedem gebe. Und

insofern is es dann schon ne Auszeichnung fur jemanden halt, dem ich es

gebe."(w 44/18)

"...es war klar, daJ3 wir uns jetzr nich mehr trennen fur den Rest, (Lachen) fiir
den Rest des Lebens. Irgendwie, so vom Gefuhl, ne. Also, wir bleiben jetzt zu

sammen. Konnte irgendwie nichts, konnte uns nichts trennen, ne."(w 15l 12-13).

Auch die eigene Besonderheit kann sich durch und mit der Sexualitat erweisen. Das

Sexuelle dient dann als ein Ausdrucksfeld, in dem man dem Parmer die eigene Be-

sonderheit vorzufiihren vermag:

"...ichwollteihmvielleicht zeigen, daB ehm, dajj sich's „iqlleicht lohnen wiirde,

ehm, daJ3 ich nicht nur
.- dajl man mit mir nicht nur reden kann, daB man mit

mir rzicht nur irgendwie scherzen kann, sondern daB ich im Bett auch was

drauf habe, ne. Und das wollt ich ihm eben zeigen, ne:'(10) "...er wollte es mir

genauso zeigen, wie ich ihm. Das war also
.-

er wollte mir zeigen, daj3 er viel-

leicht, was wei.13 ich, mit seinem Alterskomplex oder so, daB er's auch noch

drauf hat, eh, ne junge Frau zubefriedigen, ne."(w 48111).
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Sexualitit wird so zum Ausdruck des tieferen Gefuhls fur den Partner und zur Fort-

setzung des gegenseitigen Offenbarens, sie gilt als 'Liebeserklarung: Man kann im-

mer wieder an der Liebe des anderen zweifeln, die Aufnahme sexueller Beziehungen

gilt als Beweis und Erfiillung der Liebe2.

Gerade weil der Sexualitat eine Beweisfunktion von Liebe zukommt, kann sie auch

als Indikator mangelnder Liebe dienen. Die Sexualitat als ki rperliche Unmittelbar-

keit kann als reflexive Form die Parmer selbst zu einer klareren Eindeutigkeit dessen

dr ngen, was sie als Gemeinsames aneinander bindet. In einzelnen Interviews kri-

stallisiert sich mit dem gemeinsamen Ausleben der sexuellen Bediirfnisse zugleich

die Frage heraus, ob die Beziehung iiber die Nacht hinaus eine Kontinuitdt aufweisen

soll. Dann wirkt mitunter das situative Ausleben des 'rein' sexuellen Interesses als er-

nuchternd, nach dem Erlebnis des intimen Verkehrs ist das Reizvolle verpufft:

"...ich war im Inneren nick bereit dazu, mit ihm zu schlafen. Ne, dal) das halt

jetzt Lust war auf den anderen, aber im Grunde genommen, im Tiefsten hab ich

mir gesagt, nee, du willst doch nicht.-(.-).ja, wir haben da ganz gut druber ge-

sprochen, da13 das eben nich das Optimale war."(13)"Es war alles ausgespro-

chen, es war ailes gelaigfen, und er wolite nichts von mir, ich wollte nichts von

ihm:'(w 46114)

"Aber als die Situation da war, war der ganze Reiz, also die ganze Spannung
auch irgendwie wieder weg:'(9) "Weil man zwar das sexuelle Erlebnis zwar

hatte, den anderen auch irgendwo mochte, gern-. also wirklich gern hatte, aber

daB man den anderen quasi doch nich liebte. Das kam dann, das kam dann am

anderen Morgen doch dann irgendwo zum Ausdruck:'(m 21110).

Eine Komplettierung von gefuhlsmHBiger Bindung aneinander und sexuellem Genu8

scheint nicht zu gelingen, das Erwachen aus dem sexuellen Begehren wirkt desillu-

sionierend. Aber auch die Desillusionierung zeigt uns die Wiinsche und Erwartun-

gen, die Partner mit Sexualitat verbinden und die ihre Handlungen smikturieren.

Fassen wir unsere Ermbnisse an dieser Stelle zusammen. Wir haben gesehen, daB

die meisten der von uns Interviewten ihre sexuellen Interaktionen mit einem neuen

Partner eng mit Liebesvorstellungen verbinden. Die Entstehung von Vertrauen und

Verst ndnis, von Harmonie und Symmetrie und die Ansicht bzw. Fiktion, daB es sich

bei dem eingegangenen Verh ltnis um ein besonderes und einzigartiges Verhalmis

2 Dieser Befund bestdtigt die These Luhmanns, Sexualidic als symbiotischen Mechanismus von Liebe
zu interpretieren, als organische Deckungsreserve eines symbolisch generalisierten Mediums (vgl.
Luhmann 1982, S. 3lf; ders. 1974).
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handelt, sind Voraussetzungen fiir einen sexuellen Kontakt, wie umgekehrt die Se-

xualitat als Indikator fur die Validitat der neuen Liebe interpretieri wird..Das empiri-

sche Material zeigt, da8 sich diese Liebesvorstellungen in der Realitat nur wider-

standlich, wenn iiberhaupt, verwirklichen lassen. Wir werden in den nachsten Kapi-
teln nach den Ursachen  r diese Brechungen fragen. Als Vorstellungen haben die

Liebesvorstellungen aber eine eigene Realitat: Sie strukturieren die Erwartungen und

Handlungen der Akteure.

Die beschriebenen, aus den Interviews rekonstruierten Vorstellungen von sexuellen

Beziehungen klaffen sicherlich mit den in der Werbung und den Unterhaltungs-
filmen gezeigten Mustern von Sexualitat auseinander. Sexuelle Aufgeschlossenheit

und die Bereitschaft, standig neue Beziehungen allein der Lustbeftiedigung wegen

einzugehen, ist Bestandteil des Offendich vermittelten Musters von Intimitat3. Im

Vergleich zu diesen massenmedial vermittelten Vorstellungen geht es in unseren er-

hobenen Liebesgeschichten in der Regel traditioneller zu. Die Kopplung von Liebe

und Sexualitat und die Vorstellungen von Liebe selbst stehen ganz in der Tradition

des Ideals romantischer Liebe.

Mit den im Material auffindbaren Liebes- und Sexualitatsvorstellungen sind aber

kommunikative Probleme verbunden. Die Vorstellungen lassen sich nicht wider-

standslos realisieren, die Kluft zwischen den Wiinschen und Ideen und den Chancen

ihrer Realisierung ist enorm: Die sich zu Beginn der Beziehung Fremden haben

enorm hohe Erwartungen aneinander, ohne iiber die Voraussetzungen zu verfiigen,
die Erwartungen auch schneH erfiillen zu k6nnen. Wie diese Kluft und die sich dar-

aus ergebende kommunikative Grundproblematik genauer beschrieben werden kann,
und welche Folgerungen sich daraus fiir die Kommunikationsstruktur von Intimitlit

ergeben, ist Thema des ndchsten Kapitels.

1.3. Kommunikative Grundproblematik von Intimitat

Der Erwartung, sich wechselseitig vertrauen und offenbaren zu konnen und beim an-

deren Interesse und Verstandois fur die Komplexitat der eigenen Person zu finden,
steht die Tatsache gegeniiber, da8 sich beide Partner zu Beginn der Geschichte

3 Ursache fur dieses in den Medien und der Werbung gezeichnete Bild wird letzlich auf die "ratio"
der Erhahung der Einschaltquote bzw. des Verkaufs zuruckzufuhren sein. Die suggerierte Leichtigkeit
eines sexuellen Abenteuers macht den Konsumenten selbst zu einem maglichen Abenteurer;
zumindest als Voyeur kann er partizipieren, der Fernseher bleibt eingeschaltet, die Aufmerksamkeit
wird konzenthert.
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Fremde sind; die Erwanung von Symmeuie und Harmonie kontrastiert mit der unbe-

kannten Individualitat der je Einzelnen; die Erwartung von Einzigartigkeit und

H6chstrelevanz steht im Kontrast zu dem Nichtwissen uber den anderen; der Erwar-

tung gegliickter sexueller Interaktion steht die Fluchtigkeit der ersten Kommunika-

don gegenuber. Aus diesen Spannungspolen ergibt sich das Grundproblem intimer

Kommunikation vor allem fur die Akteure, die sich am Ideal romantischer Liebe ori-

entieren. Die Parmer wollen vermeintlich sehr viel voneinander, ohne diese Erwar-

rungen auf Sicherheiten bauen zu kOnnen, ja ohne zu Beginn selbst sehr genau zu

wissen, was sie selbst denn wollen. Ist die Unterstrukturiertheit und Offenheit inti-

mer Kommunikation ein Merkmal von Intimitat im allgemeinen, so erhalt diese ihre

besondere Auspragung, wenn sich die Akteure von Intimitlt soviel erwarten, wie

dies die Anhanger romantischer Liebe tun. Die mit intimer Kommunikation verbun-

dene Unsicherheit erhalt dann eine besondere Zuspitzung.

Hinzu kommt, daB durch die Einbettung von Sexualitat in das Handlungsfeld Inti-

mitat der direkte Wunsch, miteinander zu schlafen, kaum artikuliert werden kann,

wenn auch der Wunsch den Akteuren im Bewu8tsein prasent ist:

"Es ist ein gewisser Widerspruch darin: Einerseits war es kiar, daj3 wir uber

haupt erst in die Situation gekommen sind, weit wir uns voneinander angezo-

gen gefuhlt haben, auch eine gewisse Erotik drin gewesen ist, andererseits war

es aber nicht Gegeristandder Unterhalmng."(m 0417)

"Also ich mein, kann ich ja auch schlecht sagen, o.k. wir schlafen irgendwie

nachher zusammen. Dann plan ich diese Situation und das find ich also v8Ilig

unerotisch..(.-).Dann hab ich das Gefuhl, ich mach hier irgendwie ne Planer-

fiillung..(..).-das war irgendwie klar, das war genauso kiar wie der erste Blick,

daj3 irgendwas passiert."(15112)

"Wir wujjten beide, was los ist eigentlich, dann diese gewisse Unsicherheit

vielleicht, aus dem Grund traust Du Dich dann nicht."(m 0512)

Wir werden in dem folgenden Kapitel versuchen, die kommunikativen Strategien,
die eine Strukturierung von Intimitlit zu leisten vermOgen, genau zu rekonstruieren.

An dieser Stelle sei auf zwei Grundmerkmale dieses Konstruktionsprozesses einge-
gangen: 1. der Einsatz von indirekten Kommunikationsformen und 2. der iterative

ProzeB der wechselseitigen Bezugnahme durch eine Schritt fiir Schritt-Kommunika-

tion der zunehmenden Vereindeutigung.
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Beide Merkmale sind L6sungsversuche der Grundproblematik intimer Kommunika-

don; sie lassen sich durchgangig in den Interviews wiederfinden. Sie dienen der

Schaffung einer Interaktionssmiktur in einem Feld, das durch die beschriebenen

Spannungspole gekennzeichnet ist. Ohne an dieser Stelle die beiden Prinzipien in

extenso beschreiben zu wollen, soHen die Grundprinzipien zumindest in ihrer Funk-

tion skizziert werden.

1. Als indirekte Strategien der Kommunikation sollen die Handlungen bezeichnet

werden, die die eigentliche Handlungsintention hinter einer vordergriindigen Hand-

lungsintention verstecken. Indirekte Kommunikationsstrategien machen eine Zielver-

folgung m6gHch, ohne daB diese fur den Parmer aufdringlich sein muB; sie ermogli-

chen deswegen dem Gegeniiber, sich zurtickzuziehen, wenn er dies wunscht.

"Ich hatte am Anfang also das Gefilht, wenn ich direkt draid anspreche oder

direkt das sage das kam mir also im nachhinein, das ich dann zu aufdringlich

werde. Und dies aufdringliche, das aufdringen, das wollte ich nicht, weil ich

will keinen irgendwo in irgend eine Richtung drdngen..."(3014)

Indirekte Kommunikationsangebote er6ffnen fur den Handelnden zugleich Ruck-

zugsm6glichkeiten ohne .Gesichtsverlust. Jede Kommunikationsofferte ist eine Of-

fenbarung ins Ungewisse; mit jeder Selbstenthullung ist Verletzbarkeit gegeben. Zur

Reduzierung der UngewiBheit und der Schaffung von Rtickzugsmoglichkeiten die-

nen indirekte Kommunikationsformen.

"Ich gehe es immer soweit mit, wie ich auch das Gefuhl habe, einen Schritt

voran gehen zu k8nnen, aber nicht so weit, daB ich jetzt irgendwie, ja kann

man einmal sagen, nicht blamiert dazustehen aber auch nicht das Gefiihi ha-

ben zu mussen, es k8nnte gewisse Fragen an Interesse existieren,"(04l4)

"Und bei mir so: Ich will mich da nicht so tief reinziehen kissen, ne. Und ehm

diese Angst hatte bei mir dann ebert die Grenzen einfach auch gesetzt."(w

42l12)

"Ich kenne mich allerdings so, daj3 ich grundsdtzlich bei Frauen, ein Gefulil
der Sicherheit haben mdchte, d.h. es gibt so kleine Zeichen so, dajj ich, die mir

Sicherheit vermittein."(m 3812)

Indirekte Kommunikationsangebote machen meint, mit Doppeldeutigkeiten und dem

venneintlichen Zufall spielen und den ProzeB der Annaherung langsam vorwarts zu

treiben.
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"...dat et so scheinbar zufallige Beriihrungen sind. Also weiB ich nich. Man

bewegr sich, dann schabbelt man so'n bisken mit de Beine aneinander. Dann

hat man eh, vielleicht fur'n Augenblick, wo man dat auch will, dat Gefuht, ach,

dat war jetzt wieder so'n karperliches Signal. Und dann geht man wieder en

biBchen ndher ran und
-
dat war wieder hin und her .."(m 4915)

"Das war eine Simation so von mir, cia habe ich so die Hand rubergeretcht,

das war so ein Knackpunkt, wo ich uberlegt habe, also wenn sie dasselbe denkt

wie du, dann rafft sie es jetzt..(.-).- Aber in dem Augenblick habe ich mir Ge-

danken gemacht, war das jetzt irgendwie doof oder so, es nicht gieich zu sagen

oder es irgendwie anders zu sagen. Praktisch zu testen, ob der andere jetzt

auch so ein Gefiihi hat oder gleich denia oder so auszuresten, ob das okay ist

oder ob der andere es mag."(m 0517)

Verdeutlichen indirekte Handlungen die Situation, so bleiben diese dennoch mit Un-

sicherheit und Vieldeutigkeit behaftet. Ist die Geste oder Beruhrung auch so gemeint

gewesen, wie sie verstanden wurde?

"...bis dann eben auf den einen KuB der hier dann war..(..).Der hat vie[ bei mir

ausgelast. Also sehr viel..(..)..da wuBte ich im Moment jetzt nicht, wie war das

jetzt gemeint."(m 3013)

Die Indirektheit eigener Kommunikationsofferten bedeutet fur den anderen eine be-

sondere Interpretationsanstrengung. Intime Kommunikation wird begleitet durch

eine interpretierende Dauerbeobachtung des anderen. Die indirekten Handlungen des

anderen sind interpretationsbediirftig und miissen entschliisselt werden.

Is am Anfang immer ne Distanz. Ich brauch immer ne Zeit, um eh, um mich

wieder darauf einzustellen, um rauszukriegen, eh, was, was, wie empfinder der

mich jetzt.-(..).lch bin dann halt hypersensibel in dem Moment, ne. Ich nehm

dann jede Geste und also jede Schwingung nehm ich auf so ungefdhr und ver-

werte die irgendwie."(15110)

"Woran kann man die Bereitschaft jetzt sehen? Vielleicht an, an der Art, wie

sie sich gibt, daft sie ziemlich locker vielleicht da sizzt und, nich so verschrankt

is, sondern eher ganz ruhig und gelassen. Wdhrend ich glaub, wenn man's nich

machte, man sieht eher, wenn einer nicht dazu bereit ist, dann merkt man das

schon eher. Da  sie dann eher abweisend ist oder irgendwie desinteressiert

ist."(m 1717)
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2. Aus der Kette indirekter Kommunikationen und deren Decodierungen ergibt sich

das zweite konstitutive Merkmal intimer Kommunikation: Der Verlauf der Interak-

tionen gestaltet sich als ein vorsichtiger, iterativer ProzeB der wechselseitigen Be-

zugnahme durch eine Schritt-fiir-Schritt Kommunikation der zunehmenden Verein-

deutigung. Ahnlich wie der Ruckgriff auf indirekte Kommunikationsformen eine

Antwort auf die Grundproblematik intimer Kommunikation darstellt, ahnlich ist auch

das zweite Merkmal auf diese Ausgangsproblemstellung bezogen. Die Offenheit der

Situation wird in der Regel erst durch einen langsamen ProzeB der vorsichtigen,

schrittweisen Zuspitzung in eine definierte Geschlossenheit transformiert. Der Ver-

lauf selbst ist ein hochst sti mnfilliger ProzeB. Dies gilt fiir intime Kommunikation

im allgemeinen, fiir die Akteure, die sich an dem romantischen Liebesideal orientie-

ren, aber ganz besonders.

"Es stand alles offen zwischen uns. Wir haben nich dadruber gesprochen oder

.-
das kam so. Wir haben uns langsam vorgetastet wurd ich sagen:'(w 46111)

"..is wahnsinnig vorsichtig. + Einfach nur nach dem Motto, halt wirklich ge-

fuhisma ig abzurasten, wie der andere drauf is. + Nur ja keinen Fehler zu be-

gehen, vielieicht falsch auf den anderen einzugehen. Weil grad in der Bezie.

hung wujlte wuBte ja noch keiner von uns beiden, ist der andere nun eher en

zartlicher Typ, en romantischer Typ, en ausgeflippter Typ. Wie auch immer."Cw

4717)

"...erst mal kennenternen. Ich wollte erst mal kennenlernen, was das uberhaupt

fur'n Mensch ist, was erfur Einstellungen hat, Ansichten."Cw 13l 15)

Ein schnelles Vorbrechen mit Kommunikationsofferten scheint sich zu verbieten, da

man sich nicht auf eine eindeutige Definition der Beziehung der Beteiligten beziehen

kann. Ein zu massives Drangen auf eine Vereindeutigung wird als risikoreich the-

matisiert, eine Abwendung des Partners wird befiirchtet.

Das fiihrt dazu, daB sich Intimitb:t in einer schrittweisen Ausgetaltung von hochst-

pers6nlicher Gemeinsamkeit und Vertrautheit vollzieht. Dies bezieht die intensive

Beobachtung der geliebten Person mit ein und die Ausrichtung auf kleinste Signale,
ob der andere sich als derjenige erweist, mit dem das Intime schlechthin geteilt wer-

den kann.

"Jetzt sitzt du bei ihm in der Wohnung, zwei Uhr morgens, undjetzt kannte was

passieren. Dadj es uberhaupt so weit schon gediehen war...(.-)..am liebsten

wdre mir gewesen, wenn das blojl so filr eine Nacht gewesen ware, aber als ich
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dann da saB, war ich dann doch
... ja. Schuchtern, oder hatte dann doch ir-

gendwie das Gefiihi, den machtest du ersmral so kennenternen, den Mann.

Mdchtest ersmial mit ihm reden und gucken, wie ist er denn so:'(w 0914)

"...das war so eh, so vorsichtig gewesen ailes, irgendwie, ward ich sagen, wie

ich das noch nie eriebr hab, ne. Das war so, dajl fur beide irgendwie + + also

jetzt als ob wir beide mit was ganz zerbrechlichen hantieren irgendwie war-

den."(w 20110)

Indem die Beteiligten ihr eigenes Erleben und Handeln zur jeweiligen Interaktion

beisteuern, erzeugen sie erst eine eigene Interaktionsgeschichte, die sich gegeniiber
der Umwelt zunehmend ausdifferenziert und durch Grenzen konstituiert, zugleich

immer zerbrechlich gegenuber St6rungen ist.

In den interviewten Intimitatsgeschichten erweist sich der Interaktionsparmer als der

anfangs Fremde, dessen geheimnisvolle Eigenheit im Verlaufe des Kontaktes zu-

nehmend entschliisselt wird#.

Die Grundmerkmale einer interaktiven SchlieBung der offenen intimen Kommuni-

kationssituation werden Gegenstand einer genaueren Analyse des folgenden Kapitels
sein.

Fassen wir die Befunde dieses Kapitels zusammen. Wir haben in diesem Kapitel
nach den Charakteristika der Grundstruktur intimer Kommunikation derjenigen, die

sich am Ideal romantischer Liebe orientieren, gefragt. Unser Augenmerk war ge-

richtet auf die Frage, ob sich in den rekonstruierten Beischlafgeschichten jenseits al-

4 Insmtktiv als Kontrast ist die Kommunikation durch Heirats- und Bekanntschaftsanzeigen (vgl.
Berghaus 1986). Die Besonderheit des Kontaktes und der Kommunikation von Heirats- und

Bekannischaftsanzeigen verdeutliCht die Probleme, die allgemein mit dem Auftakt personlicher
Beziehungen verbunden sind. In den Anzeigen wird eine deutliche Zielprojektion bekundet, eine

Vertrautheit wird ersehnt, wo die Beteiligten sich real fremd sind. Das Medium zwingt zu einer

Zieldefinition der angestrebten Begegnung und damit zu einem Vorgriff auf eine spater mdgliche,
aber nicht sichere Beziehungssituation. Das, was sich im Ablauf einer Beziehung in der Regel erst auf

einer spateren Intimitatsstufe glaubwurdig und nachvollziehbar mitteilen laBL wird hier verbal

vorgezogen. Haufig stellt diese verfruhte Selbstenthullung eine schwere Hypothek beim ersten

Treffen dar. "Inserieren ist ein leichter, gut geeigneter Weg zur Herstellung von allerersten Kontakten,
die auf der Ebene 'gesellschaftlicher' Beziehungen liegen. Sollen die Kontakte uber diese Stufe hinaus

zu personlichen Beziehungen fortgefithrt werden, dann bietet daftir die Inseriermethode keinerlei

Erleichterungen mehr, eher Erschwernisse durch verfruhte Selbstenthullungen" (Berghaus 1986, S.

65). Charakieristisch for die Kommunikationsweise der Anzeige ist, daB der Inserent zo einer

"Verbalisierung des Nonverbalen" gezwungen ist, indem er eher im emotiven Bereich liegende
persantiche Qualiditen und Beziehungsaspekle verbal eindeutig zu fassen genatigt ist. "Mit der

Sprache lassen sich zwar Ziele der Kontaktsuche, aber nicht die Selektionskriterien des Weges dahin
formulieren. Worte sind nicht geeignet, die fur die Entfaltung personlicher Beziehungen
entscheidenden Informationen zu ubermitteln" (Berghaus 1986, S. 63).
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ler einzelfallspezifischen Varianzen Grundprinzipien und Grundprobleme intimer

Kommunikation aufdecken lassen. Wir kommen zu folgendem Ergebnis:

1. Wir haben geschen, daB die von uns Interviewten ihre sexuellen Interaktionen mit

einem neuen Parmer eng mit Liebesvorstellungen verbinden. Die Entstehung von

Vertrauen und Harmonie und die Ansicht, daB es sich bei dem eingegangenen Ver-

haltnis um ein besonderes und einzigartiges Verhaltnis handelt, sind Voraussetzun-

gen filr einen sexuellen Kontakt, wie umgekehrt die Sexualitat als Indikator fur die

Validitat der neuen Liebe interpretiert wird.

2. Das empirische Material zeigt, daB sich diese Liebesvorstellungen in der Realitat

nur widerstandlich, wenn uberhaupt, verwirklichen lassen. Die Partner wollen sehr

viel voneinander, iiberfordern sich selbst und den anderen mit Erwartungen, ohne

diese Erwartungen auf Sicherheiten bauen zu k6nnen; es verwundert dann nicht, daB

sich in den erzahlten Intimgeschichten durchgehend Hinweise auf Unsicherheiten

und Deutungsprobleme zeigen. Intimitat wird als risikobehaftetes, unterstrukturiertes

Handlungsfeld wahrgenommen; dies gilt vor allem dann, wenn in das Handlungsfeld

VorsteHungen von romantischer Liebe projiziert werden.

3. Die Offenheit und Unsicherheit der Situation fordert von den Beteiligten selbst in

iiberdurchschnittlichem MaBe eine Interpretations- und Definitionsarbeit. Intimittit

muB erst gemeinsam hergestellt werden. Der Einsatz von indirekten Kommunikati-

onsformen und ein iterativer ProzeB der wechselseitigen Bezugnamhe durch eine

Schritt fiir Schritt-Kommunication der zunehmenden Vereindeutigung scheinen die

beiden L6sungsversuche der Grundproblematik intimer Kommunikation zu sein, die

sich durchgangig in den Interviews wiederfinden. Sie dienen der Schaffung einer In-

teraktionsstruktur in einem Feld, das durch die beschriebenen Spannungspole ge-

kennzeichnet ist. In einem interaktiven HerstellungsprozeB wird gleichsam durch die

Beteiligten selbst die Sphare der Intimitat erst konstiruiert, in die die Sexualitat ein-

gebunden ist. Erst nachdem der Kreis der Produktion von Intimitlit durchschritten ist,

kornmt es zwischen den Interaktionsparmern zum Geschlechtsverkehr.
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2. Ubergreifende Strategien interaktiver Intimilitsregulation

Bei der Herausbildung einer gemeinsamen Interaktionsgeschichte konnen sich die

Beteiligren weder auf eindeutige Regelungen noch auf ein objektives Medium des

Austausches (wie das Geld bei der Prostitution) stiitzen; die Unbekanntheit des Part-

ners und die Unbestimmtheit der Situation machen das eigene Handeln unsicher -

man weiB nicht, wie der Parmer auf das Verhalten reagiert - die hohen Erwartungen,

die aus den Liebesvorstellungen resultieren, machen es zusatzlich riskant. Aber den-

noch zeigen die vorliegenden Intimitatsgeschichten, da8 trotz aller Fremdheit und

Unsicherheit die Beteiligten zusammenkommen. Sie entwickeln gegen alle Hiirden

und Hemmnisse eine au£erordentliche Intimitat bis hin zum sexuellen Akt. Wir

glauben nicht an die Naturwuchsigkeit solcher Entwicklungen, sondern vermuten,

daB diese einer Interaktionslogik folgen, die man rekonstruieren kann. Die Frage ist

dann: Mittels welcher Strukturierungsprozesse erreichen die Interaktionspartner eine

zunehmende Vereindeutigung des Geschehens und eine zunehmende Reduktion von

Unbestimmtheit und Unsicherheit?

Zwei Grundmerkmale der Strukturierung haben wir bereits in dem vergangenen Ka-

pitel angesprochen. 1. Auf dem Hintergrund der dargesrellten Problematik intimer

Interaktion werden von den Beteiligen grundsiitzlich indirekte Strategien der Anna-

herung praferiert, die eine Zielverfolgung und gleichzeitige Ruckzugsmoglichkeit

ohne Gesichtsverlust fiir die Betroffenen erm6glichen. Das Handeln der Intimpartner
zeichnet sich durch ein interaktives, vorsichtiges Agieren aus, wobei sich in einer

stiindigen gegenseitigen Bezugnahme immer wieder neu der erlebten bzw. wahrge-
nommenen Intentionen des Partners versichert wird. 2. Aus der Indirektheit der

kommunikativen Strategien und den komplementaren Prozessen gegenseitiger
Selbstvergewisserung ergibt sich, daB sich Intimitat zwischen den Partner mittels

eines langsamen Prozesses des Aufeinanderzusteuerns und der Vereindeutigung

moglicher Sinngehalte herstellt bzw. hergestellt wird. Die Partner prozessieren mit

dem Rucken zur Zukunft - weil die Beischlafintention selbst kommunikativ ausge-

schlossen bleibt - nehmen in ihren Handlungen dauerhaft Bezug auf die gerade er-

folgten Handlungen des anderen und bilden iiber diesen Proze8 der rekursiven

Schlie8ung langsam eine eigene Interaktionsstruktur aus.

Uber Formen des Kontaktierens, der zunehmenden Herstellung von Vertrauen, des

Ausschlusses von Dritten, der sich ausbauenden Stabilisierung als Dyade spitzt sich



das soziale Geschehen zwischen den Partnern bis hin zur sexuellen Interaktion zu.

Dieser auf den beiden Grundprinzipien basierende ProzeB der Herstellung von Ind-

mitit soll im folgenden idealtypisch dargstellt werden. Idealtypisch meint, daB dieser

ProzeB sozusagen prototypisch in mehr oder weniger expliziter Form in den von uns

erhobenen Intimit3tsgeschichten rekonstruierbar ist.

Die Offenheit und Unterstrukruriertheit der Ausgangssituation intimer Kommunika-

tion bedingt, da13 ein groBer Teil der Strategien und des Verlaufs sowohl fur diejeni-

gen gilt, die sich am Ideal romantischer Liebe orientieren, als auch fiir diejenigen,

die einem hedonistischen Ideal folgen. Die jeweiligen Liebesvorstellungen geben

den Strategien und dem Ablauf eine unterschiedliche Sekundkpragung. Wenn auch

viele der Strategien sowohl fiir die Romantiker als auch fur die Hedonisten gelten, so

konzentrieren wir uns in erster Linie auf die weitergehenden und zerdehnteren

Smikturierungen, die sich in den Geschichten der Akteure romantischer Liebe finden

lassen. Die Handlungsstrukturierung der Hedonisten deckt sich mit diesen zum Teil,

weist aber in bestimmten Punkten Unterschiede auf, auf die wir an spaterer Stelle zu

sprechen kommen werden.

Die vielfaltigen kommunikativen Strategien, die von den Beteiligten eingesetzt wer-

den, lassen sich in Anlehnung an einen idealtypischen Ablauf der Intimitatsregula-

tion ordnen. Bei aller einzelfallspezifischen Varianz entdecken wir im empirischen
Material eine soziale RegelmaBigkeit des Verlaufs. Diese iibergreifenden Strategien
intimer Kommunikation sollen nun im einzelnen dargestellt werden. Wir starten also

mit der Beschreibung der kommunikativen Strategien, die fiir das Kennenlernen

zweier neuer Partner relevant sind (2.1), rekonstruieren dann Handlungen, mit denen

die Akteure das neu entsponnene Sozialsystem zu stabilisieren versuchen (2.2),

Ubergange zu einem zweiten Treffen gestalten (2.3), dann den Ubergang zum sexu-

ellen Intimverkehr anbahnen (2.4) und schlie81ich den Beischlaf selbst interaktiv re-

gulieren (2.5).

2.1. Das Kennenlernen

2,1.1, Orte des Kennenlernens

Unser empirisches Material zeigt, daB das Kennenlernen nicht an jedem beliebigen
Ort, sondern iiberdurchschnittlich haufig an bestimmten Orten stattfindet. Kneipen,
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Diskotheken, Musikveranstaltungen, Feten und private Feiern scheinen fiir Kon-

taktaufnahmen besonders forderlich zu sein. Woran liegt es, daB es soziale Orte gib[,

die in spezifischer Weise Optionen fiir eine Kontaktanbahnung bereitstellen bzw.

eine Aufnahme von Kontakten ermOglichen oder erleichtern?

Kneipen, Diskotheken, Musikveranstaltungen, private Feiern mit grdBerer Besucher-

zahl bieten zum einen Rahmungen, in denen die Teilnehmer mit geringerem Auf-

wand als ublich miteinander in Kontakt treten k6nnen. Die hohe Fluktuation und

Mobilitar der Personen erm6glichen eine hohe Wahlm6glichkeit und eine groBe
Wahrscheinlichkeit einer Begegnung. Die Offenheit des Zugangs von auBen und die

Milglichkeit innerhalb der Kneipe, der Diskothek oder der Fete den Ort und damit

den Kommunikationsparmer zu wechseln, potentiert die Chance, andere kennenzu-

lemen. Farderlich fur eine Kontaktaufnahme ist zum zweiten die durch die Anwe-

senheit vieler Menschen bedingte raumliche Enge; sie gestattet eine wie 'zufflig' ge-

staltete raumliche Annaherung und erleichtert damit die Bildung einer Dyade. Cha-

rakteristisch fur eine gutgehende Kneipe ist - wie Laermann (1974) herausgearbeitet
hat - eine gewisse Enge; eine raumliche Annaherung an jemand anderen ist dadurch

maglich; sie erscheint als 'zufillig' bedingt durch den Platzmangel und nicht als ge-

zieltes aufeinander Zugehen. Die Enge der Kneipe erzwingt gleichsam, daB man sich

k6rperHch naher kommt. Die anonyme Mitwelt clr ckt einen zusammen, das System
konstituiert sich aufgrund von AuBendruck. Unumwunden und iibergangslos bietet

sich die Chance, mit vielen ein Gesprach beginnen zu k6nnen, analog dem Aufent-

halt auf einer Party. Eine gewisse Vertraulichkeit zwischen den Anwesenden finder

ihren deutlichsten Ausdruck darin, daB man sich duzt, ohne sich zu kennen. Dadurch

wird eine Atmosphare gegenseitiger Anerkennung, Vertraulichkeit und Warme ver-

mittelt, der eine gewisse Unverbindlichkeit und Folgenlosigkeit des Kontaktes ge-

geniibersteht. Gerade diese Mischung von Kontaktchance und Unverbindlichkeit er-

leichtert ein Kennenlernen sich bis dahin Fremder. In iihnlicher Weise wie Kneipen

ermoglichen Diskotheken eine unverbindliche Form der Begegnung 1. Die Lautstarke

in einer Diskothek macht zudem eine k6rperliche Ann5herung notwendig, um sich

uberhaupt verstandigen zu kOnnen; zwi."  slautig entsteht so ein duales Verhalmis

zwischen den Kommunizierenden. Das Tanzen wiederum ermaglicht eine unver-

fingliche raiumliche Annaherung und ein kOrperbetontes Werben - wir kommen dar-

auf an spaterer Stelle zuruck.

1„Und d  es eben speziell in dieser Disco dann - vietieicht auch durch die Atmosphare oder durch

andere Sachen - auch so in diese Richtung dann gedrangt wurde. daj3 man sich nicht nur kurz eben

auf der Strope gesehen hai, sondern sich Rber einen langeren Zeitraum dann auch beobachtet hat und

irgendwie Interessefureinander bekommen hat."(w 0912)
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Bevorzugte Orte des Kennenlernens zeichnen sich neben hoher Mobilitat und raium-

Hcher Enge drittens durch eine Multiintentionalitat aus; eine beabsichtigte Kontak-

tanbahnung durch anderweitige, an den Ort gebundene Absichten und Tatigkeiten

k6nnen verdeckt gehalten werden; man geht in die Kneipe, um ein Bier zu trinken, in

die Diskothek, weil man tanzen will; auf einer Fete hofft man den Bekannten zu tref-

fen, mit dem man schon linger etwas bereden wollte. Das Problem intimer Kommu-

nikation, die Intention der Kommunikation latent zu halten und hinter anderen Inten-

ti0nen zu verstecken, kann an diesen Orten bewerkstelligt werden. Auch die Kiiche

auf Feten fungiert als solch ein Ort, der zwei Intentionen in sich birgt: Vordergrundig

geht man in die Kiiche, um zu essen, hintergrundig, um mit anderen und bestimmten

anderen in Kontakt zu kommen. Dazu ein Beispiel:

Die beiden Partner kannten sich und wollten sich naher kommen. Man befand

sich auf einer Fete, es durfte nur ait dem Balkon geraucht werden. Sie befand

sich auf dem Balkon und rauchte, und er ging ebenfalls auf den Balkon, vor-

dergriindig, um zu rauchen, hintergrundig, um mit ihr in ein Gesprdch zu

kommen: "Es war Nichtrauchen, wir mu ten hair irgendwie auf den Balkon

gehen, sie war mit ihrer besten Freundin zusammen auf dem Balkon und ich

kam dann irgendwie auch raus, mehr oder weniger konstruiert, also bewuBt
und ging dann wieder rein und dann haben wir uns zusammen gesezzt und Set(t

getrunken undgequatscht halt."(m 045)

In den Interviews werden von den Beteiligten wiederholt Orte erh6hter Mobilitat und

von Multuntentionalitat und raumlicher Enge aufgesucht; viele der erzhhlten Ge-

schichten haben hier ihren Ausgangspunkt genommen; die spezifischen Bedingungen
dieser Orte waren dafiir f6rderlich.

2.1.2. Zeiten des Kennenlernens

Ahnlich wie die Orte weisen auch die Zeiten des Kennenlernens eine Regelmalligkeit
auf. Die Anbahnung intimer Kontakte vollzieht sich in der Regel in den von uns er-

hobenen Geschichten in der Freizeit. Freizeit zeichnet sich dadurch aus, daB diese

Zeitspanne als frei verfugbar erlebt wird. Das Moment der Freiheit der Freizeit bein-

haltet eine Zeit- und eine Sozialdimension. Die freie Zeit ermOgticht zum einen zeit-

liche Optionen mit grOBerem Raum zur eigenen Gestaltung; das offene Ende einer

Beziehungsentwicklung bedarf eines offenen Zeithorizonts. Freizeit bedeutet zum

zweiten auch die soziale Wahlm6glichkeit, eine andere als die Alltagsrolle einneh-

67



rnen zu konnen. Hier kann man sich h6chstpers6nlich und ganz privat geben; man

empfindet sich nicht festgelegt auf die vorgegebenen Rollenvorgaben, die z.B. die

Arbeitsbeziehungen diktieren. Eine Kontaktanbahnung in der Freizeit ist damit nicht

von vornherein eingezwiingt oder reguliert durch Rollenzwange oder Zeitvorgaben.

DaB diese beiden Bedingungen der Freizeit nicht nur theoretisch sondem empirisch

farderlich fur das Kennenlemen eines neuen Parmers sind, zeigen die Interviews.

In den meisten der von uns erhobenen Intimitatsgeschichten geschieht das Kennen-

lernen abends oder an Wochenenden, also insgesamt in Zeiten, die nicht durch di-

rekte zeitliche Begrenzungen charakterisiert sind, die offen f(ir magliche Weiterent-

wicklungen sind und eine unproblematische Verlangerung der zeitlichen Prasenz und

des Zusammenseins gestatten.

In einigen Interviews gestaltet sich der erste Kontakt iiber berufliche oder geschaftli-

che Tatigkeiten. Ein naheres und pers6nlicheres Kennenlernen vollzieht sich dann

allerdings stets iiber Verabredungen zu Freizeitaktivitaten, es werden Rahmungen

fern der sachbezogenen Rollenvorgaben aufgesucht. Interview 16 illustriert dies z.B.:

Die Personen kennen sich uber eine geschaftliche Verbindung meist telefoni-
schen Kontaktes; sie ist Kundin der Firma, in der er angestelk ist. Bei einem

Geschaftsbesuch kurz vor Weihnachten trifft sie die Belegschaft in einer unge-

zwungenen feierlichen Stimmung an. Der ausgelassene Rahmen der Feier ge-

stattet ihm eine andere Form des Umgangs: "Und eh, es war so, son recht

munterer Feierabend, biBchen gelassene Stimmung..(.-)..ich merkte also an mir

seiber, daB sich meine Blicke in ihr verfingen-, (,-).-das is auch meine Art, mich

durch en paar en paar Scherze, en paar ironische Bemerkungen, die ich gerne

fallen laj3, mich so'n bi chen herausputze."(m 1611) Das gemeinsame Verlas-

sen der Feier unter einem Vorwand ermutigt ihn, sich mit ihr zu einem TreiTen

verabzureden: "...ich hab sie dann, als sie gehen wolite, rausgebracht, aus, aus

unserem Depot, und eh, ich weiB, es kam mir irgendwie so schnell fiber die

Lippen oder ich mu te mir jetzt irgendwas einfalien lassen, ehm, ah so, ich

ging mit ihr zum Auto, weil sie noch rte Flasche Sekt versprochen harte, sie

hatte die Angewohnheit, Sekt mit sich rumzufahren."(m 16ll) Es kommt zur

Verabredung eines gemeinsamen Einkaufsbummels.

Neben dem Feierabend und dem Wochenende wird der Urlaub hiiufig als eine nicht

all gliche Verfassung erlebt, in der intime Kontakte geknupft werden k6nnen; hier

kann man sich unbefangener geben, ganz anders als zu Hause:
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"Ich war dann auch irgendwie so'n b chen durch diese Situation beflagelt, so

durch die Situation, es is Urlaub, ne, und ehm, da fdlit einem so was sowieso

leichter und.- wenn es nichts wird
.- ,

dann seh ich den eh nich wieder. Das is

also ehm, ja, das... ich kann also nichts verlieren praktisch. Ich kann nur ge-

winnen. So diese Einstellung hatte ich dann. Und dann hab ich einfach ge-

dacht, naja, so, versuchst du's halt mal. ne."(w 4412)

"...es fallt in
.-

en biBchen schon aus dem Rahmen durch die Situation, daB wir

uns im Urlaub kennengeternt haben. Dann is man lockerer drauf, man geht

eher offener aufeinander zu. Wenn man sich so im gewahnlichen Leben ken-

neniernt, is man doch vorsichtiger m8cht ich sagen, ne. Man beschnuppert sick

en bi.flchen intensiver. Oder vorsichtiger .-
Also im Urlaub geht, ja, geht das

alles en biBchen schneiler:(w 42/14)

Freizeit bedeutet zeitliche und soziale Gestaltungszeit. Fur Beziehungen, die selbst

noch keine Gestalt angenommen haben, weil sie gerade erst begonnen haben, ist

Freizeit eine farderliche Rahmenbedingung.

Hinzu kommt, da13 in der Freizeit verstarict die Moglichkeit besteht, die unbe-

schwerte Haltung durch Alkohol bzw. ahnHche Stimulanzien zu steigern. Diese ver-

helfen dann zu einem selbstbewuBteren, sicheren Auftreten im interaktiven Aus-

tausch. In verschiedenen Interviews wird betont, daB sich die Betreffenden unter Ein-

fluB von Drogen befliigelt fuhlten, sich ungehemmter und sicherer in den Interaktio-

nen zu verhalten. Wird in der Regel das eigene Vorgehen sensibel auf die Einschat-

zungen und Werturteile der anderen abgestimmt, so k6nnen diese nun relativ gleich-

gultig werden:

"...naturlich macht, na ja, der Alkohol vielleicht auch mutig, ne. Eh man war

halt angeheitert irgendwann nachts um zwdlf oder eins oder so..(..)..Alkohol
macht

.
verandert doch irgendwie den Charakter so teilweise, ne (Lachen).

Und eh, man is halt irgendwie doch immer elwas geluster dann, ne."(m 4312)
"Man is irgendwie lockerer einfach, man is gelaster irgendwie. Alkohol hat

halt ebendiesediese, jabringt das halt so mit sick."(m 43l6)

"Alkohol, also auf mich hat et sowieso immer war ziemlich Stimulieren-

des..(.-).-ich trau mich mehr, also selber so aktiv zu werden, und dat machr mir

auch nich so viel Angst, dadruber nachzudenken, nehmen wir mal an, ich trau

michjetzt wat, und wie is dat hinterher. Also diese Peinlichkeit hinterher, die is

mir dann eh relativ egal. Oder nick so wichtig. Wdhrend wenn ich ganz nikh-
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tern bin, hab ich dann schon den nachsten Schritt im Kopf und denke, dh, wenn

du dann aufh6rst, zu knutschen, dann guckt man sick doofan, und wie geht das

dann weiter. Und hinterher sagt dann jeder ja eh, wir bleiben nette Freunde

oder so. Also diese Angst hab ich dann nick mehr."(w 45l5)

Der AlkoholgenuB unterstiitzt so das Bediirfnis der Interaktionspartner, sich ohne

Angst vor Sanktionen zu nahern und sich selbst so darzustellen, wie sie gern gesehen
werden m6chten.

Er ermaglicht zudem die Abstreifung von Verantwortung fiir die eigenen Handlun-

2
gen.

2.1.3. Strateeien des Kennenlemens

Die beschriebenen mehr oder weniger f6rderlichen Bedingungen (Orte, Zeiten) fur

ein Kennenlernen zweier sich fremder Personen eraffnen allein die Mllglichkeit ei-

nes Kontaktes. Damit es zur Begegnung kommt, mussen die Beteiligten selbst aktiv

werden. Wie sie dies machen, ist Thema der folgenden Ausfuhrungen

2 Ein solcher Zusammenhang zwischen der Einnahme von Drogen und der Moglichkeit der

Abstreifung von Verantwortlichkeit for das eigene Verhalten wird durch die empirischen Ergebnisse
einer Befragung Homosexueller in San Fransisco (vgl. Stall et at. 1986) plausibilisiert. Die Autoren

fragten nach dem Zusammenhang zwischen 'riskanten sexuellen Praktiken' im Sinne erhOhter

Ansteckungswahrscheinlichkeit auf der einen Seite und der Einnahme von Drogen alter Art vor dem

Geschlechtsverkehr auf der anderen Seite. Zwischen beiden Variablen konnte ein Zusammenhang
rekonstruiert werden: Diejenigen Befragten, die ihr Sexualleben mit der Einnahme von Drogen
verbinden, sind zugleich die Gruppe, die signifikant haufiger Geschlechtsverkehr praktizieren, der mit

einer hoheren Chance der Infizierung mit Aids verbunden ist. Die Einnahme von Drogen - so konnte

man die Ergebnisse interpretieren - ermoglicht in doppelter Hinsicht eine Befreiung von Kommunika-
don uber ein schwieriges Thema. Zum einen mogen Drogen tatsachlich die Physiologie in der

Hinsicht beeinflussen, daB Folgeprobleme und Risikouberlegungen zugunsten situativen Genusses
besser ausgeblendet werden konnen. Zum zweiten wird mit der Einnahme von Drogen und dem

Wissen der Einnahme eine kulturell geteilte Bedeutung von Drogen aktivier[ und zur Deutung der

Situation fiir beide Partner nutzbar gemacht Man kann sich selbst und dem anderen Rausch und

mangeinde Zurechenbarkeit unterstellen, die Schwierigkeiten Aids und das Risiko einer Infizierung
thematisieren, konnen umschifft werden, indem die Verantwortlichkeit fur Kommunikation

verschoben und fremdattribuiert wird: Es ist die Droge, der verdammte Alkohol
,

der einen

'weggetragen' hat.
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Um miteinander kommunizieren zu k6nnen, mussen die Interaktionsparmer zunachst

miteinander in Kontakt treten3. Die Kontaktaufnahmen in dem empirischen Material,

das wir auswerten, weist Regelmi:Bigkeiten auf. Die Gemeinsamkeit der verschie-

denen im folgenden beschriebenen Strategien besteht darin, da13 die Akteure auf

Handlungen zuriickgreifen, die ihnen eine vorsichtige Anbahnung eines Kontaktes

ermaglichen, ohne gleich ihre Intention einer Beziehungsankniipfung zu offenbaren.

1. Der Ruckgriff auf kulturell vermittelte Kommunikationsformen kann dazu verhel-

fen, in einen ersten Kontakt zu einer anderen Person zu treten. GriiBen und Verab-

schieden stellen ritueHe Kundgaben dar, die einen Wechsel des Zugainglichkeitsgra-
des der Beteiligten markieren (vgl. Goffman 1977). Ein GruB signalisiert als Erken-

nungsrimal einen Zustand, in dem der andere mir von Angesicht zu Angesicht zu-

ganglich ist und eine Moglichkeit zu einem weitergehenden Austausch erOffnet wird.

2. Eine zweite, vermittelte Moglichkeit der Kontaktaufnahme besteht darin, das Zu-

sammentreffen uber eine sachbezogene Vermittlung zu steuern und dann zunehmend

mit 'persOnlichen' Inhalten zu fiillen. Das Verhalmis zwischen einer Bedienung und

einem Kunden in einem Lokal z.B. bringt es zwangslaufig mit sich, daB Worm mit-

einander gewechselt werden; iiber das rollenspezifische Verhalten hinaus kann der

Umgang miteinander durch auffordernde Gesten und Bemerkungen gestaltet werden,

indem einer der Beteiligten dem anderen ein weitergehendes Interesse signalisiert.

Dazu zwei Beispiele:

"Der is ja Photograph und eh leider noch in der Ausbildung gewesen und hat

dann irgendwie von der Produktion die Bitte bekommen, wir sollten mal Pho-

tos von uns machen lassen, weil sie uns gerne als Komparsen eingesetzr hat-

ten..(.).dadurch kam uberhaupt dieser ganze Kontakt zustande, haben wir er-

fahren, daB (1*r G. eh, Photograph ist, und dann hat die U. ihn angequatscht,
ob er nich mal Bock hatte, Photos von uns zu machen. O.k., und das hat der

dann gemachz."(w 2013)

·' "Zu Kontakten im weitesten Sinne kommt es, wenn Individuen sich gleichzeitig aneinander wenden,
und wenn dies von ihnen gleichzeitig erkannt wird und erkannt wird, daB es erkannt wird. Zu den

Charakteristika des sozialen Kontaktes gehort die Orientierung von Angesicht zu Angesicht, ferner

der Umstand, daB der Kontakt Bestandteil ..(..)..einer sozialen Begegnung ist, die einen Austausch

von Wortern oder anderen Erkennungsritualen und die Bestaligung wechselseitiger Partizipation an

einer offenen Gesprachssituation impliziert" (Goffman 1977, S. 42).

2.1.3.1. Strategien der Kontaktaufnahme



"Die war Sanitdterin. Das is so ne exponierte Person in so nem Zeltlager. Das

heiBt, man geht dann dahin und weiB, die ist immer da
..

So ne Sanitaterin hat

in der Natur der Sache, dat sie immer an irgendnem Ort is, wo man sie aufsu-

chen kann. Das hat das en bijjchen einfacher gemacht...Deshalb war es mag-

lich gewesen, daB ich da als Lagerleiter hingekommen war und denn ein Ge-

sprachfortgesetzt hatte, was auf ner anderen Ebene is oder so,"(m 4913)

3. Ahnlich wie andere Handlungsfelder als Vermittler eines ersten Kontaktes fungie-

ren k6nnen, ahnlich werden dritte Personen als Vermittler des ersten Kontaktes ein-

geschaltet. Haufig ist die erste Kontaktaufnahme in den erhobenen Intimititsge-

schichten vermittelt uber Dritte, die als gemeinsame Bekannte der sich anfangs un-

bekannten Interaktionspartner auftreten. Wenn sie die Gesprthssituation eroffnen,

bieten sie relativ unverfinglich dem danebenstehenden Zuh6rer erste Kenntnisse

iiber die andere Person, ohne daB diese selbst aktiv werden zu miiBte.

"Und ehm im Grunde genommen bin ich dann zuerst mit seinem Freund in en

Gesprach gekommen. Und also, sein Freund, der sprach mich an, und sagte so,

wo kommt ihr denn her, und was macht ihr denn so hier und
-
Na ja, so kam ich

mit dem eigentlich erst ins Gesprach. Und eh daruber dann eigentlich erst mit

meinem Freund."(w 44/2)

"...auf jeden FaN kam mein Bruder, der kam ntimlich auch ganz schnell dazu

dann, und dadurch waren wir dann ganz schnell in so nem Dreiergesprdch

drin..(.-)..weil ich irgendwie, mir in dem Moment selber auch nick so viel ein-

fiel. Da war das sichertich gut. Und mein Bruder kann das sicherlich gut oder

dem fdlk eher noch was ein. Dann waren wir an undfur sich schon ziemlich

schnell in so en Gesprtich vertieft..(.-).Weil, so gesehen, zu dritt war am An-

fang erst mal ganz gut, um ins Gesprdch zu kommen. Man wt,43te dann auch

schon ein biBchen was von ihr. Und dann war's fur mich relativ einfach, mit

ihr weiter iiber irgendein Thema zu reden."Cm 1714)

"Aber dadurch, daJ3 ich mit meiner Fr.."undin da war, war das immer so'n Mo-

ment, wo man sick echt druber amusieren konnte, ne. Ja, uitd daraufhin bahnte

sich dann da so ne Geschichte an, daJ3 die U. vorgeschlagen hat, den Typ doch

einfach mal zum Fruhstack einzuladen..(..).-wir haben uns permanent dadruber

unterhalten. Wir haben uns immer en b.iBchen lustig gemacht so. Weil wir halt

mitgekriegt haben, daB der so abgefahren ist.-(.-).-ich fand das aufregend, so

auch hofiert zuwerden, so, ohne daJ3 da direkt was ablauft."(w 2012:6)
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Die Beschaftigung mit und das Verhalten gegeniiber einem Dritten ermoglicht mit-

telbare Einblicke dariiber, wie der andere seine Beziehungen gestaltet, wie er mit

Menschen umgeht. Diese Einblicke k6nnen projektiv aufgegriffen werden, um sich

den anderen als einen mOglichen Parmer vorzustellen, weil man in ahnlicher Weise

behandelt werden mochte, wie es der Dritte konkret erfahren hat.

"Was ich an der C. auch noch faszinierend fand, wie die C. mit ihrem Sohn

umgeht. Ich habe mir also irgendwann gedacht, ich hatte gern, daB meine

Mutter so gewesen wdre wie die C., oder dieses Verhdknis von C. undT., das

hatte ich unheimlich gern bei mir und meinen Ekern gehabt..(.-).Die nahm den

ernst. Die nahm den also so mit seinen Problemen ernst. Die ging auf den

ein."(m 22/3)

4. Die rfiumliche Nahe des anderen, Aufsuchen symbolisiert eine erste Bezugnahme,

besonders in Orten hoher Mobilitat. Auf einer Party versucht man sich 'wie zufallig'

in der unmittelbaren Nahe der Person aufzuhalten, die einen interessiert, um einen

giinstigen Moment fiir ein Gesprach zu erhaschen.

In diesem Kontext ist auch die Kontaktaufnahme durch Tanzen zu lokalisieren, die

sich in vielen unserer Interviews findet. Sieht man den anvisierten Partner tanzen, so

ermoglicht das eigene Tanzengehen, sich dem anderen raumlich zu nahern, ohne sich

selbst schon auf eine Nahe oder ein Nebeneinander festzulegen. Die Intention, sich

naher zu kommen, kann sich hinter der Intention zu tanzen verbergen. Die eigene

Handlung ist doppelt zurechenbar, sie hat und kann eine doppelte Intention haben.

Tanzen ermdglicht sich und anderen zu zeigen, daB man fur sich tanzt; Tanzen er-

maglicht zugleich, sich dem anderen anzunahern. Grenzt man das Tanzengehen von

einer direkten verbalen Kommunikationsaufnahme ab, so werden die Sthrken dieser

indirekten Kommunikationsform sichtbar. Man kann sich nicht einfach neben je-
manden stellen, ohne dann zu kommunizieren. Mit dem Tanzen kann man sich je-
mand raumlich annahern, ohne sprachlich kommunizieren zu mussen.

Neben einer raumlichen Annaherung ermOglicht der Tanz weitere Zuspitzungen der
Kommunikation. Ist die rliumliche Annaherung erfolgt, besteht der weitere Schritt
der Annaherung in einem wechselseitigen Wahrnehmen und Aufnehmen von Blic-
ken. DaB hier Blicke als Kommunikationsstrategie eingesetzt werden und sich be-
sonders fur eine weiche Form der Annaherung eignen, wird im folgenden noch ge-
nauer ausgefiihrt werden. Die blickhafte Wahmehmung eroffnet wiederum das Ver-
folgen einer doppelten Intention. Das Anschauen des anderen kann bedeuten: "Du
tanzt sch6n", es kann aber auch bedeuten: "Du bist schon". Im ersten Fall bezieht
sich die Intention auf eine Handlung, im zweiten auf die gesamte Person. Geht es um

eine Intensivierung von Kommunikation in Richtung von Intimkommunikation, kann
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sich die Intention des Blicks, die sich auf die Gesamtperson bezieht, hinter der In-

tention, die sich auf die Handlung bezieht, verbergen.

Der ni:chste Schritt der kommunikativen Verstbrkung besteht darin, daB man sich in

den Tanzbewegungen wechselseitig aneinander orientiert. Damit wird die Kommu-
nikation intensiviert, eine Anniiherung forciert. Zugleich bleibt die Doppelintentio-
nalitat erhalten. Das sich wechselseitig Aneinander-Orientieren kann immer noch
allein tanzbezogen sein und sich nicht auf die Person beziehen.

Der Tanz selbst besteht in einer besonderen Wahlverwandtschaft zum Thema Inti-
mitat und Sexualitat. Beides, Sexualitat und Tanzen, sind mit K6rperlichkeit und

korperlichen Aktivit en verbunden. Entsprechend la:Bt sich vom Tanz auf Sexualitat
riickschlie8en. Die Botschaften, die die K6rper beim Tanzen ausdriicken, sind Bot-
schaften, die sich auf die Korper der Sexualitat transferieren lassen. Der Tanz weckt

Zugleich Bedeutungsfelder, die assoziativ ebenfalls mit Sexualitat verkniipft sind:
Sich im Rhythmus wiegen, sich hingeben, ausgefallen sein und Schwitzen sind Ele-

mente, die in beiden Bedeutungsfeldern vorkommen und entsprechend wechselseitig
aufeinander verweisen k6nnen.

5. Unabhingig davon, ob die soziale Begegnung vermittelt oder durch die Herstel-

lung raumlicher Nahe zustande kommt, mussen die Partner ihr Interesse aneinander

mehr oder weniger deutHch bekunden, damit sie sich in ihrem Handeln aufeinander

beziehen k8nnen. Der Aufnahme von Blickkontakten kommt hier eine besondere

Funktion zu. Der Blickkontakt erweist sich als ein grundlegendes Medium, das

sowohl gegenseitiges Interesse als auch Aufmerksamkeit und Zuwendung transpor-
tiert. Auffallend ist. daB fast alle interviewten Intimitatsgeschichten ihren Beginn mit

dem wechselseitigen Augenkontakt der Intimpartner nehmen. Man guckt sich an,

guckt sich tiefer an und stiftet damit eine erste Kontaktaufnahrne, signalisiert dem

anderen ein Interesse und nimmt selbst ein Interesse an der eigenen Person wahr. Da

im gegenseitigen Erblicken der Parmer grundlegende Probleme der Intimitatsregula-
tion verhandelt werden, soll an dieser Stelle auf den B lickkontakt ausfiihrlicher ein-

gegangen werden. Fragt man nach der kommunikativen Leistung des Blickens, so

bekommt man diese in den Blick, wenn man das wechselseitige Anschauen von ver-

baler und von anderen Formen nonverbaler Kommunikation abgrenzt.

a. Multiintentionalit  des Blicks: Dem Blicken ist eine Multiintentionalitat zu eigen.
Schaut man den anderen an und registriert dieser, daB er angeschaut wird, so weiB er

noch nicht, was mit dem Blick gemeint ist. Der Blick kann eher zufallig gerichter

sein, er kann die Intention der Begrii£ung beinhalten, kann aber auch weitergehend
ein anmachender Blick sein. Die Vieldeutigkeit des Blickens erm6glicht keine ein-

deutige Zurechenbarkeit der Intention der Handlung. Damit wird aber fiir den Blic-

kenden ein Verstecken der eigentlichen Blickintention ermoglicht. Wird er, weil sein

Blicken unangenehm ist, vom anderen daraufhin angesprochen, dann kann er parie-
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ren, indem er das Blicken selbst verleugnet ("Ich hab' dich doch gar nicht ange-

schaut") oder eine spezifische Intention vorgibt ("Du erinnerst mich an meine

Schwester" oder sonstiges). Die Multiintentionalit :t ermoglicht die Abweisung von

Verantwortung fiir eine spezifische Handlungsintention. Damit ermoglicht das Blic-

ken eine indirekte Kommunikationsaufnahme.

"Dieser Blickkontakt signalisiert sicherlich schon mal, dajl ein gewisses Inter-

esse da ist, auf je(len Fall. MuJ3 man nur sicherlich aufpassen, es gibt auch

viele Leute, die versuchen einfach, oder is ja im Grunde genommen is es auch

so, is rte gewisse Anmache dabei und es gibt sicherlich auch viele Madchen,

die reagieren dann erst mal abweisend. Die versuchen auch gerade so Blick-

kontakten dann eher wieder aus dem Wege zu gehen, ne. Und von daher muj3
man das so gesehen auch sicherlich relativ vorsichtig machen..(.-).-Nich zu

aufdringlich sein und nich zu oft dahinschauen.-(.,).-man daif es vielleicht nich

zu auffillig machen. Das heijjt, man darf nich zu oft hingucken, konkret und

ehm sicherlich auch nich zu lange. Sondern man muj3 das sicherlich erst mal

bei kurzen Blickkontakten belassen. Einfach um zu sehen, ob ein gewisses In-

teresse da is oder nich. Wenn man sicherlich auch zu schnell signalisiert, dajj
Interesse da is dann, blitzt man dann auch eher ab. Dann wissen die Frauen

dann so gesehen auch sichertich schon, wodrauf die Sache hinauslliuft. Also

das is auch nich gut."(m 17ll-2)

"...er guckre dauernd ruber."(2) "Und ich dachte mir schon "Komisch, warum

guckt der denn, er har doch rte Freundin" (Lachen). Ja, und dann hab ich das

halt irgendwann mal erwidert, weil am Anfang hab ich mich ja dann halt noch

zuruckgehalten, ne."(2) "Man guckte sich dann halt immer noch an."(w 1313)

b. Der AusschluB von Offentlichkeit: In die Augen schauen konnen sich immer nur

zwei Personen. Damit schlieBen sie andere und Dritte aus der Kommunikation aus.

Das Blicken ermoglicht damit die Konstitution einer Dyade, und diese Konstellation

ist gerade typisch fiir Intimitat. Schauen sich zwei Personen wechselseitig in die Au-

gen, dann werden die Herumstehenden zur Umwelt des sich bildenden Sozialsy-
stems; die sich Anschauenden tragen zugleich ein Geheimnis, das sie von der Of-

fendichkeit abgrenzt. Wahlt man auch hier als Kontrastfolie die Spezifika verbaler

Kommunikation, dann wird die Besonderheit des Blickens deutlich. Sprachliche
Kommunikation schlieBt andere immer mit ein. Diese h6ren, was der eine zum ande-

ren sagt, und sind damit Teilnehmer, wenn auch nur passive Teilnehmer an der sich

entwickelnden Kommunikationsdyade.

75



"Da war ich mir relativ sicher, daD es klappen wiirde, durch den Blickkontaki.

Zumindest, do  ich mich mit ihr unterhalten kann. Denn so en Blickkontakt hat

im Grunde genommen gar nix zu sagen, wenn der Typ dann anflingt zu reden

und erzahlt irgendwelchen ScheiB, dann ist das sowieso ganz schnell wieder

passu, das is klar, ne. Also das is erst mal einfach nur, um zu sehen, ob jemand

uberhaupt bereit ist, sickmit jemand zu unterhaiten, so gesehen."(m 1714)

c. Raumuberwindung durch Blicken: Der Blick ermilglicht, uber weite Distanzen mit

jemand anderem zu kommunizieren. Er ermoglicht eine entfernte Kommunikation

bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Geheimnises - die anderen konnen nicht

partizipieren. Auch die Funktion der Raumuberspannung ermdglicht eine unverbind-

liche Kontaktaufnahme zu dem anderen. Wahlt man verbale Kommunikation, muB

man sich dem anderen annahern, muB sich ihm gegeniiberstellen und dann die

Kommunikation eraffnen. Dies ist in einer Situation hoher Unsicherheit eine oftmals

zu direkte Form der Kontaktaufnahme.4

"Und dann guckt der mich dauernd so an. Merk ich, daJ3 er mich dauernd an-

schaut."(w 2411 )

"Dann im Laufe des Abends, so beim Essen, hat mart dann schon mal so'n b43-
chen rubergeguckt, der M. hat auch mal en biBchen rubergeguckt."Cw 42l3)

"Einfach der Blick. Das is bei mir eh meistens das
-

das Ansprechende  ber-

haupt. Ja. Aber wie das meistens is, man sieht einen, der einem vielleicht auch

gefallen, aber es ergibt sich halt situationsbedingt kein Kennenlernen daraws.

Und ich hab mir dann auch gedacht, schade, aber gesehen und vorbei, siehst

du halt nie wieder.-Also ich bin dann wieder weggefahren, er hat mir noch

hinterhergeschaut und das war's..(.-)..ich hab im Riickspiegel geschaut und das

gesehen."(w 47f2)

d. Der Blick als gleichzeitige Form der Kornmunikation: Sprache zwingt Kommuni-

kation in ein Hintereinander der kommunikativen Beitrtige. Erst wenn A etwas ge-

sagt hat, kann B antworten, und erst danach kann A wieder returnieren. Das Blicken

4 "Dazu kommt, daB das Wahmehmen, anders als Sprechen, nicht als Handlung zugerechnet wird.

Jeder Teitnehmer ist in sozialen Systemen, fur das, was er sagt, nicht aber fur das, was er wahmimmt,
verantwordich zu machen. Entsprechend unbestimmt ist die Verantwortlichkeit fur das Wahrnehmen
von Wahrnehmungen. Das Wahrnehmen-lassen, ja selbst gezielte Mitteilungen von Stimmungen,
Aufforderungen, Ablehnungen uber den Wahmehmungsmechanismus werden nicht als
verantwortliche Kommunikation behandelt; fur Ruckfragen, fur Rechenschaftspflichten ist das
Auslasen von Wahmehmungen zu diffus, die Intention wird nicht greifbar, ist nicht scharf genug

interpretierbar. Man kann jederzeit leugnen, eine Kommunikation gemeint zu haben." (Luhmann
1975, S. 230
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erm6glicht hingegen eine Gleichzeitigkeit der Kommunikation. Georg Simmel

(1983, S. 484f) formuliert diesen Sachverhalt folgendermaBen: "Man kann nicht

durch das Auge nehmen ohne zu geben". Beim Blicken wird die "vollkommenste

Gegenseitigkeit" hergestellt. Die Gleichzeitigkeit der Kommunikation ist aber

zugleich ein Element, das zum Bestandteil von Intimitat uberhaupt geh6rt. Idealvor-

stellungen vom "Gleichklang der Seelen" bringen dies zum Ausdruck. Insofern be-

steht zwischen dem Blicken und den mit Liebe verbundenen Vorstellungen eine

Wahlverwandtschaft.

...wir haben uns halt angeguckt. Und das war irgendwie so, so, also fur mich,

gefuhisma ig klar, wir sehen uns wieder:'(w 1514)

"...und hab ihm dann so ganz tief in die Augen geguckt und er guckte mir dann

auch ganz, so ganz fur sick so ein Blick sprechend so..(.-)..ich habe erkennen

kdnnen, da  er unsicher war, daB er auch ein biBchen schuchtern war, aber

auch sehr ernst so..."(w 0813-4)

"Das merkt man, wenn man dann sich so in die Augen schaut, ne, wie er einen

anguckt, wie man zusammen lacht. Das is anders als eh, ja, mit jemandem, den

man nich so mag. Wo dieses Gefiihi nich da is."(w 4214)

Der Blickkontakt eignet sich auf Grund der beschriebenen Spezifika ganz besonders

zur Kontaktaufnahme zu einem neuen Parmer. Fast alle unserer Interviewten erzah-

len, daB die Kontaktaufnahme eine blickvermittelte Kommunikation war.

2.1.3.2. Abstiitzung und Dvnamisierung durch Dritte

Dritte konnen eine Dynamisierung des Zusammenkommens bewirken, indem sie als

quasi beobachtende Offentlichkeit die eigenen Absichtserklarungen bewertend ver-

folgen; gegeniiber der ihnen prfisentierten Selbstdarstellung fiihlt man sich dann ver-

pflichter. Die tjffentliche Kundgabe eigener Absichten und Intel'essen gegeniiber
Freunden und Bekannten setzt einen selbst unter Druck, sich nun in den Augen der

anderen auch zu bewahren. Hat man vorher mit Blicken und Gesten agiert, die un-

mittelbar auf das 'Objekt der Begierde' ausgerichtet sind, so wird diese dyadische
Beziehung aufgebrochen: Dritte werden einbezogen, die quasi als randstindige Zu-

schauer registricrend bzw. beurteilend das eigene Tun und Handeln begleiten. Sie

libernehmen die Funktion des Chores in dem Liebesdrama.
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"...indem ich einfach gesagt hab, ich gehjetzt mal zu dem Madchen. Da bin ich

eigentlich auch relativ  en. Ich hab gesagr, da is en interessantes Madchen,

da muj3 ich jetzt mal hingehen. Das is dann vielleicht sogar so en gewisser An-

sporn, dann braucht man sich auch nich so nen groAen Ruck zu geben, dann

hat man eher, ja zwei, die vielleicht jetzt in dem Moment dadrauf achten, was

man macht, und es is von daher sicherlich eher noch en Ansporn, sich dann ja,

da richtig einzusetzen oder so, wei  ich nich, wie ich das sagen soil. Weil man

in dem Moment nciturlichauch keine, keine Angst zeigen mdchte."(m 1714)

Oder die bekundeten Wahrnehmungen und Einschatzungen Dritter verdeutlichen die

eigene Beziehung oder verhelfen einem dazu, das eigene Vorgehen abzusichern:

"...dann hat mich irgenden Typ aus Berlin angesprochen, mit dem hab ich da

was erzahlt..(.-)..da hat sick so was angebahnt mit Knutschen oder was. Und

dann hab ich mich verzogen..(.-)..Und dann hat der mich gefragt, is denn ei-

gentlich der eine, um den es jetzt hier eigentlich geht, is dat dein Freund. Und

dann hab ich gedacht, ha, wie kommst du denn da drauf? Sagt er, ja, ihr guckt

euch so an. Dacht ich, der hat sie nich mehr alle. Also hat damit aberhaupt

nichts zu tun."(w 45/3)

Das Zusammentreffen bzw. -sein mit anderen Paarkonstellationen kann dazu filhren,

daB sich die iibrigbleibenden Einzelnen zu einer Art 'Schicksalsgemeinschaft' zu-

sammenfinden: Die Singles bilden dann aufgrund ihres Status gegenuber den Paaren

ein Paar fu:r sich, quasi die 'Ungebundenen', die sich in der konkreten Interaktion

nicht auf einen bekannten Intimparmer stlitzen konnen. Dieser besondere Status als

Einzelpersonen unter Paaren stellt so eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden

Personen her, der zu einem Kontakt und zu Kommunikation fithren kann. Dritte

strukturieren hier allein durch ihr Sozialgefuge als Paare die Bildung eines neuen

Paares.

"Ja, und da war noch der Freund von der Schwester, der Freund von der

Freundin und noch en Plirchen da. i.),ay: war auch irgendwie so komisch, weil

im Grunde genommen, im Grunde genommen, wenn ich nick dagewesen wire,

war sie irgendwie auch eh, alleine gewesen, ne. Also sie hatte keinen ..(.-).. Es

waren sonst nur Pdrchen da. Und das war auch wieder so was. Also, das war

schon, rein, rein von der Struktur her war ich schon willkommen, ne. Ne, und

sowieso, die waren ganz nett und ich, also sie kannt ich ja kaum ne, also fast

gar nich..(S. 4).Ja, ja, das sagte dann die, die Schwester (Lachen), die Schwe-
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srer sagte dann, na, schun, daJ3 du kominst, M., da kann sick die G. auch zu dir

setzen oder so."(m 12/5)

"...dajl eine auch so eine spurbare, auch Br die anderen spurbare Spannung

entstand. Zumal dieses andere Paar ihre Sympathie so offen sich zeigen

konnte, auch kbrperliche Nahe, Umarmung, Liebkosungen und das daraus et-

was entstand was auch irgendwie prickeind war, weil vielleicht in uns auch so

ein Wunsch drin war sich zu beruhren oder so, was, glaube ich auch, auch

stanfand"(m 383)

2.1.3.3. Die Bindung und Zentrierung der Aufmerksamkeit

Durch den ersten Kontakt geraten zwei Personen einander ins Feld gegenseitiger

Wahrnehmung. Die hergestellte Beziehung ist nach jedem Augenblick wieder auf-

ge16st; da eine Kontinuitat nicht sichergestellt ist, eine innere Struktur noch nicht

aufgebaut ist, ist die Gefahr eines Abbruchs groB. Akteure sind nach der Aufnahme

des Kontakts darum bemiiht, den anderen bei der Stange zu halten, indem man des-

sen Aufmerksamkeit an sich zu binden versucht. Dazu versuchen sie sich in Szene zu

setzen und auf Besonderheiten ihrer Person die Aufmerksamkeit zu lenken.

"Vor allen Dingen fangt man dann auch 8fters an, zu scherzen und versucht

dann, ein bi chen lustig dabei zu werden dann auch. Und zu zeigen, da  man

auch ein biBchen ein lustiger Typ ist. Nick nur so en ersthafter Typ, mit dem

man.nur Uber irgendwelche Probleme sich unterhalten kann, sondern man muB
denn so gesehen auch in gewisser Weise vermitteln, daB man viel SpaB zusam-

men haben kann."(m 1715)

"...indem er mich angeschaut hat und eh so Kontakt aufgenommen hat mit uns.

Oder ja, eigentlich mit uns beiden..(.-).-das hat er auch schon en biBchen pro-

voziert dann, ne, da  ich ihn beobachte..(.-)..lustige Sachen e:gcntlich. Ja, is da

halt rumgesprungen. Der hat auch gearbeitet da in dieser Kneipe. Und hat

dann so Feez gemacht mit seinem witzigen Typ, mit dem er da gearbeiret

hat."(w 2012)

"...ichwar halt ehm schon ziemlich auffallend in dem Ort. Total blonde Haare,

die waren auch noch biondiert in der Zeit, und dann hat ich so ne knallgelbe,
enge Hose an mit so Dreiecken drauf und eh, ja wei  ich nich, irgendwie so en
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Pullover, auch so \,8llig bunt."(1) "Der hob sich auch ab, well die anderen z.B.

waren reilweise so eh, also zB. der, mit dem ich da war, der war so im Anzug

gel<leidet so mehr oder weniger, ne. So Anzug, Hose und Hemd. Francisco fiel

total auf..(..)..so vtjllig lassig, ne, dieses Hemd, also, ehm uber der Hose"(w

15/2)

Dritte Personen 1(6nnen ebenso deutlich miteinbezogen werden, um die Wertigkeit

der eigenen Person zu unterstreichen und das Interesse an der eigenen Person zu er-

hahen:

"Das habe ich # so gespiek, dajJ man so beim Tanzen sich so gegenseitig

nachahmt zB., oder miteinander tanzt, obwohi jeder Freistil fur sich tarizt.

"Und dann das so miteinander gemacht, aber jetzt nicht lange oder aus-

schliej3lich, und dann auch mit den andern Freundinnen von ihr, oder mit den

anderen Leuten dhnliches auch gemacht. WeiBt Du so, ja so gereizrvielleicht
so ein bischen..(..)..Und dazu gehurt es dann naturlich auch, daB man so neckt,

oder daJ3 man sagt hey, Du bist nicht alleine da, oder Du bist nicht jetit die die

einzige, ausschlieBliche Bezugsperson..(..)..Ich frage mich jetzt ob ich das so

abgecheckt habe, ob ich das wollte, ob ich sie eifersilchrig machen wollte.

WeiB ich nicht. Ich glaube, es war eher so, daB ich die Maglichkeiten offen
hakenwoilte fur mich. Mal gucken, so."(w 38l4)

Die Inszenierung eigener Attraktivitat laBt sich auch durch die Inszenierung eigener

Unabhangigkeit bewerkstelligen. Wir finden in den Interviews Beispiele dafur, daB

der Befragte mit jemandem Dritten flirtet, um zu signalisieren, daB man auch bei je-
mand anderem Chancen hatte. Man verknappt gleichsam die eigene Person, versucht

die Nachfrage zu erh6hen und dadurch die eigene Wertigkeit zu steigern. Die ge-

zielte Inszenierung eigener Unabhangigkeit bietet zugleich die M6glichkeit, die ei-

genen Absichten verdeckt zu halten; dadurch schutit man sich vor der befurchreten

Krankung, von dem anderen zurlickgewiesen zu werden.

"...ich bin ein biBchen zu schnell vielleicht rangeggangen, vielleicht gesagt

habe, kunnen wir nicht noch was machen heute abend und wurde sie gleich so

ein biBchen, das war wohl zuviel oder so..(.-)..so auf cool gemacht, ach mal

gucken, ich we03 nicht, ob ich Zeit habe, sie hat sich dann schon, sich ein b68-
chen spannend gemacht..(.-).-weil mujlte ich erst mal Luft schnappen und auch

ihr zeigen, daB ich da doch nicht so bereit bin, mir das reinzuziehen. Dann

habe ich irgendwie gemerkt, daB sie Augenkonmkt hat, also mich so mit den

Blicken gesucht hat, ich sie zwar auch, aber ich hatte dann auch so ein bijkhen
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cool gespielt in dem Moment, absolut so, Du interessiert mich nichz in dem

Moment erst mal..(..).und ich war volt in Fahrt auch bei den anderen, da war

halt noch ne Frau, die hab ich dann anderswo angemacht, auch ne Franz6-

sin."(m 0614-5)

Von den Interaktionspannern wie 'zufallig' getatiete K6rperberuhrung.en werden

mitunter gezielt - wie selbstverstandlich - eingesetzt, um eine korperliche Anniihe-

rung zu forcieren. Zugleich belassen sie den 'sichtlich beruhrten' anderen ebenso in

Unsicherheit daruber, wie diese Gesten und Beruhrungen gemeint sind.

"...viel K6rperberiihrung. Es is egal, wenn man zusammen irgendwohin geht,

oder jetzt in nem was weijl ich, eh, immer in der Nahe sein, und auch natiirtich

durch K8rpersprache, ne. Wenn man mit verschrankten Armen irgendwo sim,

dann heiBt das ja eher, nee, laj3 mich in Ruhe, ne. Ja, und schakern, ein-

fach..(..)..wenn man zum Beispiel eh, der eine geht durch die Tur oder so und

dann tut man die Hand auf die Schuiter oder so. Oder so eher zufdllig. Oder

machrest du ne Tasse Kaffee, und hailitd und man tut dann halt die Hand auf

den Arm oder so. Das is also schon, dajl man signalisiert, och, du bist ja gar

nickmal so ubel."(w 48/5)

2.1.3.4. Spielen mit der Uneindeutiekeir

Intime Kommunikation ist Risikokommunikation insofern, als die Akteure immer

befiirchten, mit ihren Kommunikationsofferten kein Geh6rzu finden und abgelehnt

zu werden. Wie schon dargestellt, wird zur Absorption dieses Risikos mit der Viel-

deutigkeit von Blicken und WOrtem gespielt, k6rperliche Beriihrungen bleiben aus-

legbar von absichtsvoll bis zufallig. Die Uneindeutigkeit im Umgang miteinander

wird von den Interaktionsparmem eingesetzt, um die eigenen Absichten verdeckt

und die eigene Unsicherheit verborgen zu halten.

Gleichzeitig muB die begonnene Interaktion aufrecht erhalten werden: "the

(communication) flow must go on". Schweigen birgt fiir sich neu kennenlernende

Partner die Gefahr in sich, daB die Kommunikation und damit die Beziehung ab-

bricht. Bei dieser Ausgangssituation wird nachvollziehbar, wie bedeutsam Kommu-

nikationselemente sind, die ein Prozessieren des Systems ermaglichen und gleich-

zeitig nicht zu riskant sind. Wir vermuten, daB der in den Interviews vorfindbare

hiiufige Ruckgriff auf Scherze, Witze, Ironie und Provokationen damit erklart wer-
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den kann, daB genau diese Suukaiderungsmomente eine LOsung fur die beschrie-

bene Problemlage leisten.

Die Funktion von Ironie besteht dann, daB eine Uneindeutigkeit bzw. Vieldeutigkeit
des Intendierten mit sprachlichen Mitteln hergestellt wird. Ironische Sprache bedeu-

tet, daB Gesagtes und Gemeintes auseinanderfallen. Das Gesagte hat eine Doppelbe-

deutung, es verweist auf einen zweiten Handlungssinn, den eigentlichen Handlungs-

sinn; dieser verbirgt sich hinter dem Gesagten, dem vordergriindigen Handlungs-

sinn. Damit eroffnet Ironie immer zwei Interpretationsmoglichkeiten. Die Intentio-

nalitat der ironischen Handlung wird mehrdeutig. Die Mehrdeutigkeit wiederum be-

deuret, da8 die Intention des Sprechers nicht festgelegt ist. Die Nicht-Festlegung

wiederum erm6glicht eine Ruckzugsm6glichkeit des Sprechers auf den zweiten, den

anderen Sinn, und dies gerade dann, wenn von dem H6rer, der eine, der erste Sinn

nicht eingelOst wird.

Daruber hinaus wirkt ironische Sprache kommunikationsstimulierend. Das Ausein-

anderfallen von Gesagtem und Gemeintem impliziert eine Leerstelle fur den Zuh6-

rer. Die Leerstelle selbst hat Aufforderungscharakter fiir den Zuhorer, die Leerstelle

zu fullen. Insofem stimuliert die Verwendung von Ironie zur Kontinuierung eines

Dialogs. Sie halt die Kommunikation in Gang.

"...erst mal nur rumgqflaxt und eigentlich gar nicht ernsthafr miteinander ge-

sprochen, weil
.-

natiirlich jeder woilt mit dem anderen sprechen, aber es war

halt zundchst doch ne merkwardige Situation. Man kannte sich nich. Und halt

die Uberwindung, dajl .-
da mal konkret geworden zu sein."(w 4713)

Der Provokation kommt eine ahnliche Funktion in intimer Kommunikation zu wie

der Ironie. Auch die Funktion von Provokation besteht darin, Kommunikation in

Gang zu bringen und den anderen zu einer Positionsbestimmung zu motivieren. Eine

Extremposition wird von dem Gespachspartner eingenommen, um damit den kom-

munikativen ProzeB in Gang zu setzen. Die AuBerung einer extrem gerichteten Mei-

nung zeigt zagleich an, daB diese Position nicht ernst gemeint ist. Es entsteht eine

Doppelbi digkeit der Bedeutung: Die ernst gemeinte eigentliche Bedeutung versteckt

sich hinter der Uberziehung. Zugleich motiviert die Provokation den anderen, selbst

Stellung zu beziehen. Provokation setzt Kommunikation in Gang und kann damit

den ProzeB des sich zunehmenden Naherkommens anleiten.

In einem Interview hat der Mann bei dem Gesprach in der Gruppe darauf ge-

achter, wie die Frau auf seine Auferungen reagiert, wenn er "irgendwelche
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Sprache" oder sp6ttische Bemerkungen anderen gegenuber gemacht hatte

("...um mir ein Bild von ihr zu machen"(3)). Sie ist dann se[bst offensiv gewor-

den, indem sie Sprache gebracht hatte, "die mich in Frage gestelit haben. So-

zusagen..(..)..selbst auch so ein biBchen frech vorne weg."(2) Zwischen ihnen

habe sick dieses Verhalten hochgeschaukett, "jeder hat versucht, den anderen

zu provozieren"(2), es ging darum, "sich gegenseitig so ein bit3chen aus der

Reserve locken zu wollen"(1). (m04)

Als ein demonstratives Flirtspiel kann diese Uneindeutigkeit bewuBt inszeniert wer-

den, wobei hinter dem betont SpaBigen die eigenen Absichten und die Art der Bezie-

hung zueinander verdeckt gehalten bleibt: Was ist SpaB, was ist Ernst?

"Dann hobert wir eben zwischenzeitlich Spukes gemacht, ham naja so vor den

Arbeitskameraden irgendwie so ne Art Flirt gespiek. Filr uns war das ein Spiel

im Moment noch, so das Flirtspiel so mit Augenzwinckern ne, und in Arm neh-

men..(.-)..Es war einfach ailes am Anfang alies nur Spajl und Gag und uber-

haupt. Das haben wir gar nicht ernst genommen..(.-)..ich habe das spaBhalber
um einfach nur fur die Arbeitskollegen so aus Gag - weil die beiden haben ir-

gendwat oder so - und das machte dann Spaj3 das Spiet irgendwie fur die Leute

sowas. Und dann haben wir das auch mal so gemacht, da]3 sie dann zwischen-

durch mal einen KuB von mir vor den Arbeitskollegen auf die Backe gekriegt

hat oder so."(m 30/2-3)

2,2, Erste Stabilisierunesversuche

2.2.1 Die Auserenzune von Dritten

Haben sich neu getroffene Partner d e ersten Klippen des Kennenlernens interaktiv

bewaltigt, gilt es, das zarte Sozialgefiige zu stabilisieren, um eine Kontinuitit der

Interaktion zu ermoglichen. Das Kennenlernen ist meist in Gruppen mit mehreren

Personen integriert, ein erster Schritt der Stabilisierung besteht in der Ausgrenzung
von Dritten. Intimitat besteht aus Zweisamkeit. Die kommunikative Strukturierung
von Intimitbit muB diese Zweisamkeit herstellen. Personen, die sich in einer relativ

offenen Situation begegnen, konnen die Uneindeutigkeit des Geschehens dadurch re-

duzieren, daB sie durch ihr Verhalten kenntlich machen, wer in welcher Weise zu-
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sammengehilrt und wer nicht dazugeh6rt. Schon ein Nbherricken, ein Senken der

Stimme und leises Sprechen kann Dritten gegenuber demonstrieren, daB zwischen

zwei Personen Vertraulichkeiten ausgetauscht werden, die nicht fur die Ohren Dritter

bestimmt sind. Umweltbedingungen kbnnen dabei die Bildung von Zweisamkeit be-

giinstigen. So fiihrt beispielsweise die Lautstiirke in einer Diskothek zu einer not-

wendigen korperlichen Annaherung, um sich uberhaupt verstindigen zu k6nnen.

Zwangslaufig entsteht so ein duales Verhdltnis, die anderen sind unmittelbar ausge-

schlossen, der Lautstiirketeppich verdeckt das Gesprochene gegeniiber den Dritten:

"Wir hatten so'n Tisch, ne, und wir saBen dadrum. Und eh, ja, es bildeten sich

sozusagen schon Gruppen, ne. Ne dreier und ne zweier Gruppe und dann

wechselte das immer mal wieder, rte. Weil alle zusammen uber'n Tisch brullen

geht auch nich so. Das is zwangsltiufig, da  sich in ner Diskothek mit mehre-

ren Leuten doch immer irgendwann gesprdchsweise Gruppen bilden. Das geht

gar nick anders, ne. Weil du auch ziemlich nah beim anderen Seirt muBt, um

ihn zu verstehen, bzw. damit er dick versteht, ne..(.-).."Fur ne zeitlang waren

die anderen erst mal vergessen. Das stimmt, ja. Das passiert automatisch

so."Cm 4314)

Die Ausgrenzung von Dritten kann aber auch sehr bewuBt als Strategie aktiv gestal-
tet werden. Die Akteure sind dabei nicht gerade erfindungsarm, wie die folgenden

Beispiele zeigen werden. Die Zweisamkeit wird z.B. durch geschickte Manover her-

gestellt, indem z.B., verborgen vor dem Partner, die Freundin dazu iiberredet wird,

entgegen ihrer geauBerten Absicht doch lieber Zuhause zu bleiben:

"und dann hab ich das halt so hingebogen, daj3 ich auch mal mit ihm allein

unterwegs war, so'n Spaziergang gemacht hab, ohne da  noch jemand anders

dabei war
..

Also ich bin wirklich mit diesem eh, mit dieser, mit diesem Ziel auf
diesen Spaziergang gegangen, irgendwie jetzt so auch karpertich mit ihm in

Kontakt zu kommen so."(w 44/2)

"Ich wu te, da  mein Freund nicht gerne tanzt, und E...be dann vorgeschlagen,
daJ3 man doch in die Sudstadt gehen sollte und dort eine Diskothek besuchen

sollte." (m 0112) Der Freund ist dann tatsdchlich nicht mehr mitgegangen in

die Diskothek, so datjl die Zweisamkeit hergestellt werden konnte.

Ein anderes Beispiel: Die beiden Partner haben sich in einer Kneipe kennen-

gelernt, sie hat in der Kneipe gekellnert, er war zusammen mit seinen Freun-

den, einer FuJ3balimannschaft, dort. Sie schldigt vor, dcD man noch zusammen
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woanders hin in eine Diskothek geht. Dadurch werden die beiden Personen

ihre Heimatbezugsfelder los, er die Freunde und die FuBballmannschafr, sie

die Bekannten und das professionelle Umfeld der Kneipe. Der Ortswechsel er-

muglichr die Zweisamkeit. (m 06)

Oder eine Ausgrenzung Dritter vollzieht sich durch die gewahlten Gesprachsinhalte:

"Wir haben dann viele solche Gesprache gqfuhrt, ne, in dieser Art, und da

hatte meine Freundin also nick so den Draht zu. Da konnt.. da harte sie sick

also noch nie mit beschdftigt und eh konnte da also wenig zu sagen, meinte sie

jedenfalls ...die war dann direkt irgendwie eh nich integriert in solche Gesprd-

cite."(w 4413)

Alle Beispiele zeigen, wie Akteure versuchen, nach einem ProzeB des Kennenler-

nens, sich als Paar zu konstituieren, Dritte auszugrenzen und damit den ProzeS der

zunehmenden Intimitat zu beschleunigen und zu vereindeutigen. Die Strategien, die

dazu benutzt werden, sind insofern indirekt und verdeckt, als sie dem Partner in ihrer

Intentionalitat nicht bekannt oder nicht durchsichtig sind.

2.2.2. Die Suche nach Gemeinsamkeiten

Die Ausgrenzung von Dritten wirft die Partner aufeinander selbst zurtick. Die Leer-

stelle muB geschlossen werden, Gemeinsames muB entwickelt werden. Gerade weil

das Gemeinsame zwischen sich neu kennenlernenden Personen nicht selbstverstand-

lich ist, weil es vielleicht nur abstrakt vorgegeben ist, bedarf es ausdriicklicher Hin-

weise auf Gemeinsames in der Interaktion. Die Vorstellungen von Liebe setzen zu-

dem die Erwartungen an Gemeinsamkeit zumal fiir diejenigen, die sich am Ideal ro-

mantischer Liebe orientieren, hoch an; konkret kann diese allerdings erst im Verlaufe

der Interaktion fest- und hergestellt werden.

Gerneinsarnkeiten konnen dadurch hergestellt werden, daB Ahnlichkeiten im Auf-

treten und in T tigkeiten, in Ansichten und Einstellungen situativ herausgeruckt

werden. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen.

Eine Strategie im Verhalten besteht darin, dem Partner Ahnlichkeit zu spiegeln. S ze-

nisch wird hierbei von einem der Beteiligten die Vorstellung vom Gleichklang der ·

Seelen, von Symmetrie realisiert. Gleichklang der Seelen bedeutet, daB sich die bei-

den Parmer wechselseitig spiegeln, daB sie sich ahnlich sind, Gemeinsarnes teilen
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und ineinander aufgehen k6nnen. Ahnlichkeit muB hergestellt werden, sie muB kon-

struiert werden; Parmer zeigen wechselseitiges Interesse, sie spiegeln sich in ihrer

Mimik und Gestik und stiften damit Homogenitat.

"Ichversuchte ihm schon so durch Ki rperhalturig oder durch Mimik und durch

Augenkontakt schon so zu zeigen, ja toll..(.)..indem ich zB. auch bewuBt ein-

seize so, ja synchrone Bewegungen laufen zu lassen,. Da  ich mich genau so

hinstelle, wie er sich hinstelit, so nach dem Motto, sei das Spiegelbild vom

Mann. Weil Manner gefallen sich ja meistens selbst und wenn Du dann so

dhnlich bist, dann gefallst Du denen auch..(.-)..er hatte Lust, von sich zu er-

zahlen. Jeder erzdhlt gerne von sick und dem anderen erst mal die Gelegenheit

zu geben, von sich zu erzahlen, das gibt ihm schon ein gutes Gefilhl und das

habe ich dann auchso eingesetzt."(w 08/3-4)

Werden in Interaktionen Gemeinsamkeiten verbal eruiert, dann ist das Thema des

Gespriichs oft nicht wichtig. ·Nicht auf der Sachebene, sondern auf der Beziehungs-
ebene gilt es Gemeinsamkeiten zu konstruieren. Vielen Interviewten f llt es schwer,

nachtr glich zu benennen, was die Inhalte der gemeinsamen Unterhaltung gewesen

sind; man habe iiber dieses und jenes geredet, es sei ein gelaufiger "small talk an der

Theke"(w 46) gewesen. Wichtiger als der Austausch von Inhalten scheint fur die In-

teraktionsparmer das Miteinandersprechen selbst als Erfahrung gegenseitiger Bezug-
nahme und gemeinsamen Handelns zu sein. Die Leichtigkeit des Themenwechsels

verdeutlicht, daB der SprechprozeB als Kreuzung wechselseitiger Interaktionen im

Vordergrund der Kommunikationssteuerung steht. Das gewahlte Thema stellt dabei

einen "nur durch Sprache erreichbaren Zentralisierungseffekt" bereit, "auf das

Thema konzentriert sich dann zugleich die gemeinsame Aufmerksamkeit der Betei-

ligten" (Luhmann 1975).

"Wir haben uns eiafach uber Gon und die Welt unterhalten. Uber Musik, also

hauptstichlich uber Musik, wie gesagt, weil die beiden Musiker waren..(.-)..Die

Gruppe find ich gut und den Stil find ich gut. Also da hatten wir schon Ge-

meinsamkeiten..(.-).."Also wir haben uns so gut unterhalten, wie wenn wir uns

Jahre kennen wiirden. Wie wenn ich mich mit ner guten Freundin unterhalte.

Das har mich eigentlich auch gewundert, weil ich hal:) den an dem Abend ken-

nengelernt, und daB wir uns ....
also wir schwebten so auf der. gleichen Wel-

lenllinge. So auch vom Charakter her, viele Eigenschaften pfhhh .
das war

ganz gut."(w 46Q)
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"Und da hatten wir son bijkhen Gelegenheit, zu plaudern und eh, stellten son

paar Gemeinsamkeiten heraus, und eh, ich hab auch gemerkt, daB sie en Sinn

far Details hatte. Und, mit Sicherheit nen guten modischen Geschmack. Also,

wenn sie sich anzieht, ist es immer so, dapaj  alles."(m 1612)

"... an die Themen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es kamen alle mug-

lichen Themen zustande, ne..( .-). Nett fand ich sie. Das merkt man am Sprechen

selber und so. Das is irgendwie .-
sie war nich irgendwie lustios oder so. Sie

hat sich echt fur die Themen, die wir gebracht haben oder sonst was, auch da-

filr Interesse gezeigt irgendwie halt."(m 50l3)

Themen und gemeinsame Bezugspunkte miissen erhalten bleiben, so daB Gemein-

samkeiten entwickelt werden k6nnen. Die Tatsache, daB man nicht schweigen kann,

ist in der noch nicht entwickelten Strukmr der Beziehung begriindet. Die Kontinuitht

der Partnerbeziehung ist nicht sichergestellt, die Gefahr, daB sie abbrechen kann, ist

dauerhaft gegeben. Droht die Gefahr, versuchen Akteure neue Projektionsflitchen zu

generieren. Eine MOglichkeit, die Kommunikation zu erleichtern und neue Themen

einzufideln, besteht darin, sich neuen Auf3enreizen auszusetzen. Informationen von

auBen aufzunehmen, die dann intern operativ verarbeitet werden konnen.

Kinobesuche oder der Besuch von kulturellen Veranstaltungen wie Musikkonzerte

oder Kunstausstellungen, der Gang uber den Flohmarkt oder das gemeinsame Shop-

ping (s. beispielsweise Interview Nr. 04, 16,24, 27,47) bieten den Interaktionspart-

nem ein gemeinsam erlebtes Drittes, auf das sie sich wechselseitig in ihrer Kommu-

nikation beziehen kOnnen. Das Wahrgenommene leistet eine thematische Konzen-

tration und bringt gleiche AuBenreize in das Zentrum gemeinsamer Aufmerksamkeit.

Uber das Gesehene und Erlebte konnen die Parmer sich verbal austauschen und da-

rnit Kommunikation aufrechterhalten, zugleich werden Zuge ihrer jeweiligen Innen-

sicht fiir den anderen sichtbar.

"Also ich harte das Gefilht, jeder von uns beiden war eigentlich nur daran in-

teressiert, den Geschmack vom anderen kennenzulernen.-(..).Was ihm gefallen
hat, die Sachen, die ihm gefallen haben, die hat er auch ndher beschrieben und

genau gesagt, warum ihm das gefdlk. Und da war irgendwie immer rte extreme

Verbundenheit gegeben. Halt
.-

das war nick einfach nur materiell aufgezahlt
oder angedeutet, sondern das war immer ailes mit Gefuhl verbunden. Das hat

mir wahnsinnig gut eigentlich an ihm gefallen in dem Moment."(w 47t6)
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Miteinander Spazierengehen oder ein Lokalwechsel sind Versuche, sich AuBenreizen

auszusetzen, um Anreize fiir eine Weiterfiihrung der Gesprache bereitzustellen und

damit eine Aufrechterhaltung der Kommunikation zu ermoglichen. In den Interviews

wird haufig von Ortswechseln berichtet; man entschlieBt sich, eine Diskothek aufzu-

suchen oder ein gemeinsamer Spaziergang wird unternornmen. All diese Unterneh-

mungen sind darauf ausgerichtet, den entstandenen Kontakt nicht abbrechen zu las-

sen, die gemeinsam geteilte Zeit bis ins Unbestimmte zu verlangern.

"...wir waren buchstliblich noch die game Nacht fit und woliten immer noch

was machen. Sick so die Chance offen zu lassen, wenn man wollte, sich noch

naher zu kommen. So, fast so Filmsituation, ScheiBe wieder nicht, ach komm

hast ja noch Zeit, funf Minuten und in ner Stunde fragst Du dann, nachher

wenn man da und da isti kann man aufeinanderzugehen, haben wir auch beide

gedacht. Und da haben wir auch gesagt, ach wir kilnnren ja noch dahingehen

und die haben noch offen und ich kenne noch jemanden, der hat 'nen Videore-

corder und jetzt... Es war wirklich teilweise schon zwei Uhr nacht und die an-

deren waren mude, Sche e was kann man jetzt noch machen, jeder separat

und ist uns immer noch was eingefallen, wohin wir noch gehen k8nnien oder

was noch war."(m 0514)

Die Anwesenheit und das Verweilen des Partners werden von den Teilnehmern als

Indikator fur Zustimmung gewertet. Je weniger externe Grunde dafiir erkennbar sind,

daB der andere bei einem verweilt, und je leichter der Zugang und Abgang

(beispielsweise in Orten hoher Mobiltat) ist, desto eher wird die Beharrlichkeit des

anderen als Interesse an der eigenen Person verstanden. Wenn sich der Partner trotz

Verpflichtungen von seiner neuen Bekanntschaft nicht zu trennen vermag, bedarf es

eigentlich keines weiteren Beweises der Zuneigung:

"Da haben wir erst mal noch ne halbe Stunde vorm Auto gestanden. Ja und das

war darn mein ich auch ziemlich eindeutig. Weil er hatte um halb sechs fahren
mussen. Um kurz vor sechs irgendwannfing sein Dienst an. Und um sechs ha-

ben wir dann noch immer da gestanden und da war also schon klar so .
ich

mein, far irgendwen oder fiir irgendne Bekanntschaft hart er das nich unbe-

dingt riskierr, da von der Obrigkeit nen Anschi.13 zu bekommen."(w 4716)
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2.2.3. Vertraulichkeit herstellen

Eine Intensivierung der Herstellung von Gemeinsamkeiten bedeutet die HersteIiung

von Vertrauen und wechselseitigem Verstbndnis. Wir hatten gesehen, daB Vertrauen

und Verstandnis feste Bestandteile der Liebesvorstellungen der Akteure sind, die

dem Ideal romantischer Liebe folgen, daB sie erarbeitet werden miissen, bevor es

zum Beischlaf kommen kann. Gleichzeitig weckt das Unbekannte und Vieldeutige

des Parmers die Neugierde, wie dieser wohl 'eigentlich' ist, ob er sich als derjenige

entpuppt, den er verheiBt. Das Nicht-Wissen uber den Partner wirkt als ein beleben-

des Moment und treibt die Kommunikation voran. Schrittweise wird sich gegenseitig

entschleiert, indem die Parmer mittels intimer, vertraulicher Interaktion ihr eigenes

Geheimnis herausbilden. Dabei kommt dem Austausch vertraulicher Gesprachsin-

halte eine besondere Bedeutung zu. Die Preisgabe von 'intimen Dingen' wirkt dabei

selbst als intimitatsstiftendes Momenc

"Also C. hat eigentlich sehr intime Sachen von sich erzahlt, und mir auch sehr

friih sehr intime Sache erzlihit. Also sehr intime Sachen das sind jetzt auch, das

ist jetzt nicht unbedingt sexuell gemeint, sondern ilber die Beziehungen zum

verstorbenen Vater, zur Mutter, oder zu ihrem Exmann. Also so was, nicht, ist

schon was wird scl·ton als sehr intim bezeichnet."(m 2215)

Die mitgeteilten vertraulichen Inhalte sind nicht fiir andere bestimmt, sondern allein

fii:r das konkrete Gegeniiber; das, was ich mit einem anderen teile, ist auch das, was

mich mit diesem verbindet. Auch Selbstenthullungen kommt diese bindungsstiftende
soziale Funktion zu.

",-.hat halt gesagt, ich hab ihm schon immer gefallen, aber er hat sick halt nie

getraut, mich anzusprechen."(2) "Wie hat er sich ausgedriickt + + er is halt

jetzt, er is so verruckt nach mir, am liebsten ward er alles ham, und er g[aubt,

das war jetzt Liebe auf' en ersten Blick. Und sonst hat er immer nie dadran ge-

giaubt, wenn jemand gesagt hat, das gab's. Aber jetzt, wo er mich eben getrof-

fen hat, also angeblich total vez'. :bt:'(w 24l4)

Die eigene Offenbarung verbunden mit der Zumutung, beim anderen Verstandnis zu

finden, ist mit Reziprozitatserwartungen verbunden: Der andere soil in ahnlicher

Weise dazu bewegt werden, sich zu enthullen. Im Gesprach werden Gemeinsamkei-

ten herauszustellen gesucht, um die durch die Unbekanntheit des Partners bedingte
Unsicherheit der Kommunikation zu reduzieren.



Auch ein explizites Sprechen uber Liebe stellt den Versuch dar, die sich entwic-

kelnde Intimitatsgeschichte intimer zu machen. Mittels Metakommunikation uber

Liebe und vergangene Beziehungen wird Initmitat gleichsam reflexiv hergestellt und

die m6gliche Bestimmung einer gemeinsamen Zukunft mit dem Interaktionspartner

schon im Vorfeld vorsichtig abgeklart. Das expHzite Sprechen iiber Beziehungsmu-

ster und das Aushandeln idealer Beziehungsvorstellungen kann dazu fiihren, daB die

Betreffenden sich als eine Art 'Schicksalsgemeinschaft' der von Beziehungen Ent-

tauschten zusammenfinden:

"...uber diverse Beziehungsprobleme..(.-).-Qber so speziellere Sachen, die oft

schieflaufen einfach, rte..(.-)..zufailigerweise ne, war das irgendwie auch so ne

parallele Sache von ihrer Beziehugskiste zu meiner, die ich vorher hatte. Da

waren dochviele Sachen gleich. Und das war, hab ichfestgestellt auch, das is

eigentlich so allgemein immer
..

das is fast immer das gleiche, ne, warum Be-

ziehungen nich funktionieren, ne. So auch bei mir und so auch bei ihr. Und

aber dieses Gesprdch hinaus, rte, is das dann, es hat sick irgendwie entwickelt,

das Ges..."(m4313)

"Also intimere Fragen auch oder persanlichere Fragen, sagen wir mal

so..(.-)..zum Beispiel, ob man nen Freund hat oder ne Freundin. Oder wie man

sich in Beziehungen verhdk..(.-)..Und da hat er mir auch von ner Enttduschung
erzlihit. Das

-
also da kannte ich ihn auch irgendwie immer mehr. Wie er zu

Frauen steht und das und das ware halt passiert..(..).Also ich hatte eigentlich

nen recht guten Eindruck ·von ihm. So weil er auch endhit hat, er ware auch

fur nefeste Beziehung, under kannte treu sein. Under hatte da noch nie groB-

artig Liebeleien gehabt nebenher. Und das hat er mir alles erzahlt, und das

klang auch ehrlich. Also ich hatte nick irgendwie den Eindruck, da  er mir

jetzt irgendne Story erzdhlt, um mich rumzukriegen:'(w 46l7)

"...und ham uns so gut unterhalten, und ich weiB gar nich mehr £iber was ge-

naujetzt. Doch, glaub ich auch fiber seine Beziehung zu seiner Frau und meine

zu meinem Mann. Und ham eigentlich gemerkt, daB e  ·, daj3 es eigentlich nir-

gendwo mehr so stimmt. Dafj jetter schon versucht hat, auszubrechen, aber

dann wieder hat einen der Mut veriassen."(w 24l3)

In vielen unserer Interviews mithlen die Befragten, daB sie sich mit ihrem neuen In-

timpartner ilber frithere Beziehungen unterhalten haben. Das Reden uber Intimitdit in

der Intimit t stiftet wiederum IntimitIt; es wird von den Beteiligten bewertet als ein
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Schritt in Richtung Herstellung grOBeren Vertrauens und Verst ndnisses, das wie-

derum als Voraussetzung einer sexuellen Interaktion angesehen wird.

2.1 Die Gestaltung von Ubergangssituationen und Kontinuititen

Im Rahmen einer hier rekonstruierten idealtypischen Ablauflogik eines sich anbah-

nenden intimen Kontaktes zweier sich nicht naher bekannter Personen sind wir nun

an einer markanten Stelle angetangt. Durch vorsichtige Kontaktaufnahme, einer Ori-

entierung von Angesicht zu Angesicht, durch Bekundung des gegenseitigen Interes-

ses und dem Aufgreifen von Gemeinsamkeiten und der Ausbildung von Vertrauen

haben die Interaktionsparmer ein System wechselseitiger Orientierungspunkte ent-

wickelt. Alle Bemiihungen, den entstandenen Kontakt nicht abbrechen zu lassen,

finden allerdings in der Zeitdimension ihre naturliche Grenze: Die gemeinsam ge-

teilte kit 1513£ sich nicht beliebig bis ins Unbestimmte verlangern. Das SchlieBen von

Lokalen und Diskotheken, das letzte verfiigbare 6ffentliche Verkehrsmittel, die Not-

wendigkeit vor den anstehenden Tagesverrichtungen schlafen zu miissen sind zeitli-

che Zasuren, die eine soziale Zasur, eine mogliche Beendigung der Kommunikation

signalisieren. Die entstandene Beziehung zwischen den Interaktionspartnern ist un-

mittelbar an die Situation des Kennenlernens gebunden: Die gemeinsam verbrachte

Zeit hort mit dem Auseinandergehen der Teilnehmer zu existieren auf. Eine Konti-

nuitat der Beziehung ist zunachst nicht sichergestellt, die Gefahr, daB sie abbrechen

kann, ist virulent gegeben. Das System hat noch keine Stabilitat erreicht. Solche

Ubergangssituationen werden in unserem Material haufig als problematisch erlebt:

"...wobei es irgendwie schwierig ist fiir mich, dann zu sagen, nee, ich geh jew
alleine nach Hause, rte. Weil ich dann Angst davor habe, da  ich im Endeffekt,

eh, ja, na, ne ganze Ablehnung kriege. Und, so, im Kopf denkt man immer, gut,

dann is es halt en Idiot, ne, aber es is naturlich irgendwie, so gef£ihismdflig is

es schon, is es ne Ablehnung."(w 1519)

Ausge16st werden die Probleme von Ubergangssituationen haufig durch den Wegfall
auBerer Rahmungen: Ein Lokal oder eine Diskothek schlieBt, die Partner miissen

sich fragen, wie es weitergehen soll. Gab es bis zu diesem Moment gute Grunde, sich

quasi unabhangig vom anderen in der betreffenden Ortlichkeit aufzuhalten - man

wollte jemanden Bekannten treffen, nur eben ein Bier trinken, noch etwas tanzen

USW. -, so fallen diese Beweggriinde weg. Man wird sozusagen hinausgedrangt in die

Zweisamkeit zweier Personen, die sich vielleicht noch nicht sicher sind, ob und wie
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es mit ihnen nun weitergeht - die Frage steht, zwar nicht im Raum, aber auf der

StraBe, "sollen wir noch was zusammen machen, jeder fiir sich nach Hause gehen

oder uns zu einem zweiten Treffen verabreden?"

Allein die Verabredung fiir ein Wiedersehen ni tigt die Beteiligten zu einer mehr

oder weniger expHziten Definition des eigenen Verhalmisses zum Partner. Uber den

Zufall der Begegnung hinaus muB man iiber den Sinn der Zusammenkunft reflektie-

ren, indem man Grunde fik die Forlsetzung des Kontaktes angeben, einen Ort und

einen Zeitpunkt festlegen muB.

"...der Abschied war vielleicht so gesehen eher augenscheinlich. Das heiBt, ne

Gelegenheit, um dann jemanden naher an sich zu binden, so gesehen. So ric h-

tig mit Abschied, ich weiD nich, man hat vielleicht gemerkt, daD + oder ich, im

Grunde genommen wollt ich noch gar keinen Abschied nehmen, und sie hat si-

cherlich auch. oder hab ich auch so in gewisser Weise gemerkt, daf3 sie im

Grun(ie genommen auch noch nich nach Hause gehen wollte. Das hatte man

schon gemerkt. Das war das, dieser Abschiedwar eher so, augenscheintich. Im

Grunde genommen war das nur weil, weil in der Situation vielleichz nichts an-

deres mehr ubrig blieb. Die Diskothek war so gesehen leer, jetzt geht man nach

Hause."(m 1717)

"...wir waren dann auch halt nur noch alkine. Und eh irgendwann klar, ne,

jede Kneipe schlieBt, keiner woilte aber nach Hause..(.-)..es kam irgendwie

aufs Essen zu sprechen, und da sagte einer, ich weiB nich mehr genau, ob ich

oder er, ich hab Hunger. Ja, ich auch. Ja, o.k., ja dann machen wir uns noch

was. Weil so die Budchen hatten aile zu, Frittenbudchen, ja, und dann hab ich

gesagt, ja, dann laB uns was kochen. Und dann haben wir gesagt, ja o.k., ja
dann machen wir das..(.-)..er hat seine eigene Wohnung, und dann sind wir da-

hin gegangen.(.-)..Und dann sind wir auch Arm in Arm nach Hause gegangen

so."(w 46/4-5)

Die Entscheidung daruber, ob die Teilnehmer auseinandergehen, ihr Zusammensein

fortsetzen oder sich zu einem zweiten Treffen verabreden, mu8 von ihnen verbal ab-

geklart werden. Bei diesem Aushandeln werden haufig Begrundungen fur ein Zu-

sammenbleiben angegeben, die den anderen darliber im unklaren belassen, ob es

letztlich zu einem Beischlaf kommen wird oder nicht. Mit dem Vorschlag, noch et-

was beim anderen zu kochen oder noch ein Glas Wein zuhause Zu trinken, wird

zunachst ein drohender Abschied umgangen, zugleich werden sich die Optionen dar-

iiber, ob es zu sexuellen Intimitaten kommen wird, offen gehaken.
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Im AnschluB an das erste Kennenlernen kommt es aber meist nicht unmittelbar zu

einer Ausweitung des Zusammenseins und zu einem sexuellen Ititimkontakt. In der

Mehrheit der von uns erhobenen Intimitatsgeschichten gehen die Partner zunachst

einmal auseinander. Wir wollen diesen Fall, bei dem es nicht direkt zu einem sexu-

ellen Kontakt kommt, hier durch eine idealtypische Rekonstruktion weiter verfolgen.

2.3.1 Die Gestaltung des Abschieds und einer neuen Verabredung

Haben sich zwei Personen kennengelernt und ein wechselseitiges Interesse fureinan-

der entwickelt, so k6nnen sie dieses Interesse oft nicht offen artikulieren. Gerade am

Ende einer Begegnung stellt sich das Problem, wie man eine Kontinuitat der in An-

satzen entwickelten Beziehung herstellt. Eine direkte Verabredung erscheint dabei zu

direkt. Die eigene Intention, daB man an dem anderen Interesse hat, wiirde damit ex-

pliziert und zu deutlich. Die Gefahr, daB man abgewiesen wird, ist zu hoch, als daB

man eine direkte Verabredung unternehmen wiirde. Obwohl der Wunsch zu einer

Fortsetzung haufig kraftig ausgepragt ist, kann dieser nur in den seltensten Fallen of-

fen artikuliert werden. Wiederum greifen die Akteure auf verschiedene indirekte

Strategien zuriick, um ihr Ziel zu erreichen.

1. Verstecken des Paares in einer Gruppe. Eine L.6sungsform fur dieses Problem be-

steht darin, da13 man sich mit einer Gruppe trifft, in der der andere auch Mitglied ist.

Auf diesem Wege kann man seine Intention, den anderen zu treffen, hinter der ver-

meintlichen Absicht, die Gruppe und die anderen Gruppenmitglieder zu treffen ver-

bergen. Eine Kontinuitat der angesponnenen Beziehung li:Bt sich herstellen, ohne

da13 dies expliziert wird. Interview Nr. 5 illustriert dies eindrucksvoll:

Er lernt sie als Freundin der Freundin seines Freundes ke,·men. Sie hat sich

gerade von ihrem Freund getrennt und brauchz ihre Freundin als Unterstat-

zung, um diese Trennung zu verarbeiten. "Ab dem Zeitpunkt waren wir auto-

matisch zu viert zusammen"(5). Bei den gemeinsamen Unternehmungen ist der

Beziehungskummer von ihr wiederhok Thema, in den gemeinsamen Gesprd-

chen kannen somit die jeweiligen Beziehungskonzepte kennengeternt und aus-

gehandek werden (dies wird aber nicht explizit beschrieben). Der

"Viererblock" wird als Schonraum eriebt, der ein Zusammensein ermuglicht,
ohne unmittelbar 'in Beziehung zueinander' treten zu mQssen: "Es hat einfach
ha[t so alles gestimmt. Zwei Pdrchen, die beiden verstehen sich ja sowieso. Es

war von der Situation auch unheimlich harmonisch dann zuviert." (m 05)

93



"Die R. und ich haben ne Party gemacht vor drei Wochen und da habe ich mir

gedacht, das ist die Gelegenheit und ich lade ihn ein, um ihn halt wiederzuse-

hen und ilberhaupt zu gucken, ob er kommt." (w 07l3 )

2. Indirekte Verabredung. Eine Verabredung zu einem zweiten Treffen am Ende ei-

nes Aben(is ist fiir viele eine zu direkte Form der Kontaktverlangerung. Sie bedeutet

Festlegung und erkennbare Intention. Dies will man aber vermeiden - und zwar aus

zweierlei Grunden. Zum einen ist man sich nicht sicher, ob es dem anderen recht ist,

daB man sich wiedersehen wiH, zum anderen kollidiert die Verabredung mit dem

Liebesideal des sich zufalligen Findens und Treffens. Ein haufig gewahlter Kom-

promiB besteht im Austauschen von Adressen oder Telefonnummern. Dies laBt die

Moglichkeit eines erneuten Treffens unbestimmt: Es bietet einerseits - sofern die

Angaben des neuen Partners stimmen - die Gewahr fur die Zuganglichkeit des an(ie-

ren, sozusagen einen Schliissel zum Kontakt; andererseits bleibt offen, wer den er-

sten Schritt tatigt, wer erwartet was von wem. Damit das Wiedersehen realisiert

wird, bedarf es einer eindeutigen Aktivitat und damit einer deutlichen Bekundung
eines Interesses iiber die erste Begegnung hinaus.5

"...dann bin ich gegangen, halb zehn, zehn, weil ich am nachsten Tag arbeiten

mu te. Ich mein, ich hatte keine Lust, zu gehen, aber ich mu te ja wohl oder

abel. Ja und dann hat er mir seine Telefonnummer aufgeschrieben, und ich

hab'm dann halt meine aygeschrieben, aber ich hab mir irgendwie gedacht,

"Mich ruft er an". Weil manchmal is es halt so, dann rufen die nich an, Karne-

val halt, ne..(.-)..er hatgesagt,.- "ichruf dich morgen abendan"."(w 1316)

3. Riickkehr an den Tatort. Der Austausch von Telefonnummern, um eine zweites

Treffen iiberhaupt zu ermoglichen, ist fur viele unserer Interviewten bereits ein zu di-

rekter Schritt der Kommunikation. Selbst Partner, die sich schon intensiver kennen,

sich zum Teil intensiv gekuBt haben, gehen auseinander, ohne sich zu verabreden.

5 Entsprechend dieser Zwiespaltigkeit wird der Zeitpunkt der Aufnahme eines erneuten Kontakles

reiflich uberlegt:
"Und das war irgendwie eh. vielleicht so das Gefilht, jetzt irgenciwie eh, was wei  ich, ne Chance zu

haben vielleicht, ne, irgendwie..(3)...dacht khmir, ach, wenn du jetzt direkt anr st oder so, eh, dann

is es direkt vorbei und dann kannst du das nich mehr irgendwie so auskosten (Lachen) oder so. Also,
ich hab mich immer so im Gedanken daran, das war en schaner Gedanke, ne,.(..).- Aber so, dadurch
hab ich das immer so rausgezagert und hab immer so eh, konnte immer so duran denken, ach, die G.,
die finder dich ja nett oder so (.-)..und dann hab ich wohl diese Zeit da biBchen hinausgezagert. Das

sind die Vorfreuden oder so, ich wei  nich..(.)..Ja, und das kann man aber nich abertreiben hall, und
dann hab ich gedacht, ach,irgendwann, wenn du das jetzi zu sehr schieifen laBt oder so, dann rufst du

irgendwann nich mehr an, weil dir dann die Zeit zu lang iii, ne. Und dann war eben, drei Wochen war

gerade so der richtige Zeitpunkt und so. Ja, und ich hatte auch Lust, anzurufen. Hab ich halt

angerufen. Weit ich auch an dem Abendkit hatte, ne."C m 1214)
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Eine Form, den anderen wiederzutreffen und damit eine Kontinuitbit herzustellen, be-

steht darin, an den Ort zuruckzugehen, an dem man sich zuerst ged-offen hat.

"Fiinf Tage spater stand ich in X und dann hab ich mich mit irgendjemanden
unterhalten und auf einmal stand dieses Mlidel dann vor mir und sie sich auch

irgendwie Gedanken gemacht hat, wie kann ich den Typ wiederfinden. Okay

der wohnt in der Sudstadt..(..)..dajj sie dann auch in X war und geguckt har, ob

ich denn - wo sie einfach Kneipen abgeklappert hat. in der Hoffnung, dafl sie

michantriffr."(m 0112)

"Das ist eben auch ein ganz regeim iger Termin, wo ichjede Woche hingehe,

und er auch, hat sich das dann so entwickelt, dafj man schon warrete: Ist der

andere auch da, ist er nicht da?"(w 09l2)

"...die beiden sind vorgegangen, und ich hab gesagt, "wie lang bleibst du noch

hier" und da sagre sie, wa te sie noch nich genau, sie wollte jetzt vielleicht

noch in en andere Diskothek fahren, aber es kannre sein, dajj sie nachts am

eins oder zwei Uhr noch mal vorbeischauen wiirde. Und das war's

dann..(.-).-und dann bin ich um zwei noch mai zuruck in die Diskothek..(.-)..Sie

saB namlich da wieder alleine..."(m 1715)

4. Thernatisch verkniipfte Verabredung. In einigen Fallen wagen es die Partner, sich

zu einem zweiten Treffen direkt zu verabreden. Gegen Ende des ersten Kennenler-

nens wird von den Teilnehmern bekundet, daB man sich gerne wiedersehen mochte;

dabei wird aber auch hier das Interesse an der Person des anderen versteckt hinter

dem Anla13 einer neuen Begegnung. Mit dem Vorschlag, gemeinsam doch mal ins

Kino zu gehen, ein Konzert zu besuchen oder gegebenenfalls gemeinsam Essen zu

gehen, wird ein sicherer sozialer Rahmen aufgesucht. Die Begegnung wird mit einer

anderen Tatigkeit verkniipft, die den Parmern unabhangig von der Art und Weise ih-

rer Interaktion auf jeden Fall Handlungsm6glichkeiten versichert.

Zur Gestaltung des Abschiedes selbst kllnnen sich die Interaktionspartner auf kul-

turell vermittelte Kommunikationsformen stiitzen. Der AbschiedskuB gestattet eine

unaufdringliche und unverfangliche korperliche Annaherung:

"...dann haben wir uns zum Abschied gekiiBL aber so auf diese spanische Art

halt, ne. Das is ja das Schane, da  man sich da zur Begri ung und zum Ab-

schied kuBt. Und dann hat man schon mal was. Dann ist das alles irgendwie
lockerer und leichter."(w 15t6)
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Der AbschiedskuB kann dabei gezielt eingesetzt werden, um auf der korperlichen

Ausdrucksebene zu testen, inwieweit der Partner verschlossen biw. zuriickweisend

reagiert oder eher entgegenkommend-fordemd. Mitunter fiihlt sich der Partner bei

einer positiven Reaktion ermutigt, den korperlichen Kontakt auszubauen:

"...beim Verabschieden, d.h. ich mach das so, wenn ich en Madchen sympa.

thischfinde, verabschiede ich mich an undfur sich immer von ihr nem Kuj3 auf

die Backe oder auf die Wange besser gesagt. Und eh oder auf beide Wangen.

Und eh, da hat man dann schon gemerkt, daJ3 dann auch von ihrer Seize so ge-

sehen das Interesse da war, also hat mir so gesehen direkt die Wange entge-

gengestreckt, ja, ohne da jetzt irgendwie, das merkt man auch, ob eher da eine

abweisend ist oder ob eher eine da zugeneigt ist, ja. Ich hab sie dabei dann

auch in den Arm genommen, beim ehKussen..."(m 1716)

2.3,2. Weitere Stabilisierunesschritte als Vorstufen zum sexuellen Intimverkehr

In einer Anzahl von Interviews gestaltet sich die Intimitatsregulation in einer Se-

quenzabfolge kleiner Schritte, in denen das gegenseitige Kennenlernen intensiviert

und ein vertrauter Umgang miteinander zunehmend ausgebaut wird. Es konint zu

einem Abschied im AnschluB an das erste Kennenlernen, weitere Verabredungen
und wiederholte Treffen folgen. Im Vergleich zu den Geschichten, in denen es be-

reits nach dem ersten oder zweiten Zusammentreffen zum Beischlaf kommt, voll-

zieht sich in diesen Intimitatsgeschichten quasi eine zeitliche Zerdehnung der gegen-

seitigen Absicherung und Abstiitzung, des Ausbaus von Vertrauen und Verstehen,

von Harmonie und Symmetrie, bevor es zur sexuellen Interaktion kommt. Aspekte
der wechselseitigen Abstimmung werden so teilweise durch die Einbeziehung weite-

rer Stabilisierungsschritte besonders herausgebildet bzw. ausgepragt. Dies gilt in er-

ster Linie und besonders fur die Akteure, die dem Ideal romantischer Lie be folgen.

In wiederholten Treffen verbringt man viel gemeinsam gestai:ete Zeit. Tatigkeiten

vom Charakter unverfanglicher Freizeitgestaltungen bzw. Alltagsverrichtungen bie-

ten einen Rahmen, den Partner in seinen Umgangsqualitaten und Einstellungen naher

kennenzulernen und Nahe zu gestalten. Als eher indirekte Prozesse gegenseitiger
Abstimmung stellen sie zwar unmittelbar Kontakt her und realisieren eine direkte

Form des Zusammenseins; andererseits bleiben bei diesem vorsichtigen Ansteuern

von Intimittit die eigenen und fremden Absichten verdeckt bzw. uneindeutig.
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Die Absorption von Unsicherheit und die Reduktion von Komplexitat mittels der

Einbeziehung weiterer Stabilisierungsschritte stiitzt sich in weiteri Zugen auf die in-

teraktiven Strategien, die schon als "erste Stabilisierungsversuche" dargestellt wor-

den sind: Mittels der Prozesse selektiver Behandlung von Beteiligten werden Formen

der Zusammengeh6rigkeit entwickelt, Gemeinsamkeiten werden zwischen den Part-

nern entdeckt bzw. herausgestellt, Vertraulichkeit wird ausgebaut, k6rperliche Aus-

drucks- und Verstandigungsweisen werden zunehmend in die Interaktionen einbezo-

gen. Zwei Kommunikationselementen kommt in den "zerdehnten" Geschichten eine

besondere Funktion zu.

1. Die ausgedehntere 1.inge des interaktiven Vorspiels bedeutet, daB sich in starke-

rem MaBe eine Privateeschichte der Beziehung entwickeln kann. Man hat gemein-

same Erlebnisse und Erfahrungen und kann darauf rekursiv Bezug nehmen. Der

Riickgriff auf eine Beziehungsgeschichte wird zu einem Element der S trukturierung
der Zukunft. Man greift auf das bereits gemeinsam Erlebte zuriick, reproduziert es

verbal und benutzt damit die dyadische Geschichte zum Aufbau einer Struktur der

wechselseitigen Orientierung. Der Riickgriff erfolgt dann meist auf die kommunika-

tiven Dinge, die bereits geklappt haben. Sie werden aufgegliffen und spater reprodu-
zien.

Beispielsweise wurde beim Kennenlemen zweier Partner gemeinsam einer zufallig
in der Kneipe laufenden Musik zugeh6rt und sich dariiber unterhalten. Beim nach-

sten Mal des Zusammentreffens schenkt einer der beiden dem anderen eine Platte

mit dieser Musik. Damit wird die erste Episode und das gemeinsame Erlebnis der er-

sten Episode zum Aufbau der zweiten Episode benutzt. Auch die Riickkehr an die-

selben Orte, an denen man sich kennengelemt hat, gehort mit zu diesem Prinzip.
Auch hier greift man auf das erste Erlebnis zuruck und benutzt dieses Erlebnis und

die Geschichte des Erlebnisses zur Fortfiihrung, zur Kontinuierung der Beziehung.

Die gemeinsame Geschichte kann auch nach auBen als Gemeinsamkeit dargestellt
werden und wirkt dann gemeinschaftsbildend auf das Paar zuriick. Der KuB in der

Offentlichkeit, das zartliche 'Handchenhalten', das dffentlich zur Schau gewagene

Schmuckstuck, das der Farmer als Bekenntnis seiner Liebe einem schenkte usw., of-

fenbart fur Dritte sichtbar die emotionale Bindung der Partner aneinander6

6 Dritte Personen werden zudem als kommentierende Offentlichkeit zu Rate gezogen: Er fragt einen
Freund uber sie aus - ".-hab ich dann irgendwie rausgekriegt, dall sie woht in mich verknalit gewesen
war oder so.-(..)..haben wir so rumgefiaxr, ne. Ja, und dann hab £ch mir far mich setber so Liberiegt,
dajl ich das so mal machen woitte, ne, ich war... Ja, und dann hab ich dann einfach angerufen"(m
1242)
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2. Neben der rekursiven Bezugnahme auf die eigene Geschichte bildet die Meta-

kommunikation uber die eigene und andere Beziehungen eine Strategie der Abfede-

rung von Unsicherheiten, die sich in den "gedehnten" Geschichten besonders beob-

achten lassen. Man denkt und redet iiber Beziehungen im generellen, arbeitet alte

Beziehungen auf, kommentiert Handlungen und kleine Schritte, die man unternimmt;

auf diesem Wege der Kommunikation uber Beziehungen konnen sich wechselseitige

Erwartungen und Sicherheiten stabilisieren.

"Man denkt, ist das blud angekommen oder nicht. Aber in dem Augenblick

habe ich mir Gedanken gemacht, war das jetzt irgendwie doof oder so, es nicht

gleich zu sagen oder es irgendwie anders zu sagen. Praktisch zu testen, ob der

andere jetzt auch so ein Gefilhl hat oder gleich denkt oder so auszutesten, ob

das okay ist oder ob der andere es mag. Ob er diese Verhaltensweise von dir

jetzt gut finder oder nicht..(.-).-hab ich halt daruber nachgedacht. Wir haben

also, sowie wir zusammen waren, sofort alles aufgearbeitet. Wir haben dann

stundenlang daruber geredet, weil es einfach interessant war die Situation."(m

05l4)

"...und ich habe S. nur noch gefragt, ob das in Ordnung ist, ob das jetzt geht.

Aber in Beziehung darauf ob sie das mit dem anderen Freund bewaltigt hat, ob

sie das jetzt hinkriegt..(.-).lch denke, daj3 sie vom Kopf halt noch Bedenken

harte, wegen der anderen Beziehung halt, von wegen, kann es so schnell ge-

hen..(.-)..sie hat gesagt, daB es okay ist und dann sind wir einfach hochgegan-

gen, haben uns ausgezogen und ins Bett gelegt. Und dann haben wir ganz viel

gereder."(m 0516-7)

"...wir haben dann ziemtich lange Gesprdche gefuhrt, also in erster Linie aber

ihn und uber seirt Problem mit festen Beziehungen erzahlte mir dann immer

was halt von ehm Beziehungslingsten und Bindungsdngsten und solchen Sa

chen. Und eh eben immer aus Angst vor Enttauschung, ne. Und eh er meinte

dann also, wenn wir jetzt ne feste Beziehung eingehen wilrden und eines Tages
wieder einer enttauscht wur(ie, ne, und sie oder sie zerbrechen wiirde, ja, dann

hdtten wir gar nichts mehr voneinander praktisch. Und wenn wir unsere, ja,
wenn wir eine Freundschaft aufbauen warden, die kunnte dann immer haken,

ne oder die kunnte, hatte eh eher Aussicht auf ehm Langlebigkeit:'(w 4418 )

2.3.3. Unsicherheiten und Storbarkeiten
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Die Notwendigkeit einer Feinabstimmung der Erwartungen der beiden Partner zeigt,

wie stdranfulig das System ist. DaB es dauerhaft zu Stdrungen/ Verunsicherungen
und Deutungsproblemen kommt, kann nicht verwundern. Solche Verunsicherungen

zeigen sich an unterschiedHchen Punkten des Verlaufs der Geschichten. Sie haben

ihre Ursache in der Uneindeutigkeit der indirekten Kommunikationsstrategien:

"...es gab keine Signale ihrerseits, die die irgendwie sagren, o.k. ich hab auch

diese Bereitschaft. Eh, sie hatte zu dem Zeitpunkt eh, rte grojje Cool-

ness..(.-)..Sie hat sich auch nich entzogen jeni bei ner Umarmung oder jetzt bei

dem KuB:'(3) "...ich hatte was zu essen gemacht, ne Kleinigkeit und, dann

hatten wir Schach gespielt, eh, und uns danach noch en bi chen unterhalten

und dann ist sie dann # gegangen."(7) Als sie sich zu einem Wochenende mit

ihrem Verein in einem Hotel aufhdit und ihn einladt, sie zu besuchen, verunsi-

chert ihn ihre Verabschiedung, zumal er mit gr8Beren Hoffnungen zu ihr ge-

fahren war: "Das Ganze Ref also dann doch auf nen Abschied heraus, hat mir

mein Gefuhl auch signalisiert, und eh, ich kiiJ3te sie dann, obwohl bei diesem,

dann bei diesem Kussen lieB sie die Arme senkrecht hangen. Und das hat mich

verunsichert. Hm, irgendwie zumindest # (4). Und dann ging das irgendwie

ziemlich schnell, daj3 ich mich bei ihrverabschiedet habe, ins Auto gesetzt und

bin nach Hause gefahren und eh, hab dann noch en biBchen nachgedacht, was

eigentlich jetzt los war." (m 16l6)

St6rungen in dem Interaktionsablauf sind auch dadurch bedingt, daB das Tempo der

sequentiellen Abstimmung nicht immer synchronisiert ist. Die Partner haben zum

Teil unterschiedliche Vorstellungen vom Tempo des Sich-Kennenlemens, die dann

synchronisiert werden miissen.

".- erst haben wir uns ganz normal unterhalten, ja, auf einmal hat der mich

einfach so in den Arm genommen. Ganz plotzlich..(..).lchwar total uberrascht,

ne. Und wonte das eigentlich gar nicht. Das hab ich ihm dann auch gesagt.

DaB ich das nicht will und hab ihm auch gesagt, daJ3 er mich an einen ehema-

ligen Ex-Freund erinnern wilrde und ich da ein ungutes Gefuhl hlitte."(w 4213)

Zwei-, dreimal hat er im Verlaufe des Abends versucht, seinen Arm um sie zu

legen. "Es lief so unausgesprochen, es war total klar, ich bin dann einen

Schritt zuriickgegangen oder hab einfach so einen K6rperkontakt nicht erwi-

dert."(w 08/6)
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"Wir sind zuhause halt angekommen und dann standen wir halt vor den zwei

Betten. Dann haben wir irgendwie uns im Arm gehalten und einen KNJJ, also

ich habe sie dann gekilj3t, das wei13 ich noch ziemlich genau und dann so weiter

Angucken und dann war irgendwie so ein Punkt, wo ich das Gefiihl hatte, es ist

halt schwer zu trennen fur mich, ob ich jetzt sagre, so jetzt muD ich erst mal

sehen, wie das fur michweitergeht..(.-)..a14jeden Fall harte ich das Gefuhl, ne

ich glaube vornehmlich war es so, sie will eigentlich mehr als Du und das aus-

kosten..(..).Was heiBt, ich habe es abgebrochen. Wir haben dann irgendwie,

wie Du sagst, nicht weiter gewuJjt..." (m 04112)

Wir hatten den iterativen ProzeB der kommunikativen Abstimmung als ein konstitu-

tives Merkmal intimer Kommunikation beschrieben. Wir finden in unserem Material

Beispiele dafiir, daB Akteure sich nicht an diese Regel gehalten haben. Die Folge be-

steht dann in einer kraftigen St6rung des intimen Gefages. Manchmal passiert es, da8

aus Versehen, aus Ubermut oder aus der Eigendynamik einer provokativen Strategie
heraus zu groBe Schritte der Annaherung unternommen werden, die dann durch

kleine Schritte miihsam wieder eingehok werden mussen. Man muB dann den Vor-

sprung mit viel Miihe langsam wieder ruckgangig machen.

In Interview Nr. 4 beispielsweise hatte die Partnerin des Interviewten ihm auf

einer Fete vorgeschlagen, er solle doch mit ihr zusammen in Urlaub fahren.

Der Vorschlag kam, obwohl die beiden sich gerade erst kennengelernt hatten.

Der Inteniewte interpretiert diesen Vorschlag als Provokation, als Versuch ih-

rerseits, ihn aus der Reserve zu locken. Er antwortet mit einer Gegenprovoka-

tion, indem er sie einlddt, mit ihm zusammen nach Wien zu fahren. Sie willigt
ein. Als die beiden sich nun auf den Weg machten, sind sie dauerhaft darum

bernaht, die verbal hergestente Paarkonstruktion run erst Schritt fur Schritt

einzulusen. Der Sieben-Meiten-Stiefel hatte sie schon ans Ziel gebracht, ob-

wohl sie noch gar nicht von der Entwicklung der kommunikativen Dynamik das

Ziel erreicht haben konnren.

In Interview Nr. 7 hat die Interviewte ihren Partner dadurch kennengelernt,

dajl sie, durch eine Freundin vermittelt, bei ihm untergebracht wurde, rein mit

dem Ziel, dort eine Ubernachrungsm8glichkeit zu finden. Sie fuhlt sich aber

diesen Weg verkuppelt und muj3 nun alle Anstrengungen unternehmen, eine Di-

stanz zwischen sick und dem Partner aufzubauen, obwohl sie an sich, und wie

sickspater zeigt, dem Partner gegenuber nicht abgeneigt ist.

100



Kljnnen die beschriebenen St6rungen wieder balanciert werden, kann der ProzeB der

zunehmenden Intimisierung for·tschreiten.

2.4. Der Ubergang zum sexuellen Intimverkehr

Unabh ngig davon, ob bei der Anbahnung von Intimiuit weitergehende Stabilisie-

rungsschritte einbezogen werden oder nicht, der Ubergang zum sexuellen Intimver-

kehr selbst stellt in allen Interviews eine markante Handlungssequenz dar, die ganz

spezifischer Bemuhungen um Abstimmung und der Absorption von Unsicherheit be-

darf. In einer Art Zeitraffer vollzieht sich die interaktive Verstindigung bei den In-

timparmem, bei denen es im AnschluB an das erste Kennenlernen zum Beischlaf

kommt; demgegeniiber vereindeutigt sich die intime Interaktion zwischen den Part-

nern, die sich mittels wiederholter Treffen naher kennenlemen, quasi in Sequenzen
kleiner Schritte mit zwischengelagerten Pausen. Ungeachtet der jeweils gewithlten

Zeitdimension lassen sich kommunikative Strategien aufzeigen, mittels derer die

Partner den Ubergang zum sexuellen Intimverkehr gestalten.

Der Einbeziehung kOrperlicher Ausdrucks- und Verstandigungsweisen in die In-

teraktion kommt dabei von Anfang an eine wichtige, bis hierher noch nicht erOrterre

Funktion zu. Der Beischlaf ist selbst ein k6rperlicher Akt und bedarf der korperlich

interaktiven Vorbereitung. Auch wenn die Sequenzabfolge der k6rperlichen Annahe-

rung allgemein einem Muster schrittweiser Annaherung an den Genitalbereich zu

folgen scheint - gucken, sich wechselseitig angucken, tiefer in die Augen gucken,
sich naher setzen, sich zufiillig beriihren, verbale Kommunikation aufnehmen, sich

die Hand geben, sich die Hand halten, sich streicheln, sich kiissen, erst wenig, dann

intensiver kiissen, den Oberkorper des anderen beruhren, die Brust beriihren, die Ge-

nitalien beriihren -, unterscheiden sich die erhobenen Intimitatsgeschichten darin, in

welchem Umfang es auf welcher Ablaufstufe zu kOrperlichen Interaktionen kommt.

Mitunter beschrankt sich der K6rperkontakt auf zufulige K6rperbedihrungen, auf

das Handeschutteln beim Verabschieden; oder es kommt im Verlaufe des ersten

Kontaktes zu einer gegenseitigen Umarmung, zum ersten KuB; oder ein sexueller

Beischlaf wird zielgerichtet angesteuert, indem sich durch Kiissen und Streicheln ge-

genseitig 'hei8' gemacht wird; mitunter kommt es zu einem Intimverkehr, ohne daB

eine vorherige korperliche Annitherung stattgefunden hat.

Die zunehmende KOrperann herung muB kommunikativ vorbereitet werden. Sie muB

wechselseitig zwischen den Interaktionspartnern abgestimmt werden. Das k6rperli-
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che Zueinander wirkt beziehungsstiftend und beziehungsdefinierend zugleich; es

wird von den Intimparmern als Symbol der gegenseitigen Anerkennung und der

Nahe aufgegriffen, das den Stand der Beziehung anzeigt. Die zunehmende Einbezie-

hung k6rperlicher Verhaltensweisen besagt fiir die Beteiligten zumindest, daB die

Partner sich wechselseitig begehren.

"Also irgendwie Kussen ist fur mich immer so ein erster Schritt verbunden, wo

man abchecken kann, oder besser abschecken kann naturlich, als wenn man

jetzt irgendwo durch die Stra en geht und so, wie der andere karperlich einem

liegt."(m 04/11)

Gehen die beiden Partner zusammen nach Hause, dann befinden wir uns in der Se-

quenzabfolge intimer Regulation nun an einer Stelle, die allein von den Intimitats-

partnern gestaltet wird, zuriickgezogen von einer beobachtenden Offentlichkeit. Der

Gang in die Wohnung einer der Parmer ist haufig von einer stillschweigenden Uber-

einkunft der Beteiligten begleitet; man geht Arm in Arm oder gegenseitig eingehakt

nach Hause.

"Eigentlich so bei unten die Haustur rein wird ailes irgendwie - man hat das

Gefuhl. jetzt kommt man ganz bestimmt nicht mehr weg. Ist dann auch alles ir-

gendwie einfach und klar."(m 0216)

Gehen die beiden Akteure bereits am ersten Abend zusammen nach Hause, dann

kennen sich die Parmer nur beziiglich der Elemente, die sie sich wechselseitig durch

dieses erste Zusammensein offenbart haben. Was sie sonst noch sind, wie sie leben,

welche Geschichte, welche Freunde sie haben, welche Personlichkeit sie darstellen -

all dies bleibt zunachst dem anderen verborgen. Gehen sie nun miteinander zu einem

der beiden nach Hause, dann entsteht fiir denjenigen, der zum ersten Mal in der

fremden Wohnung ist, ein InformationsuberschuB bezuglich der Lebensweise des

anderen. Die Lage der Wohnung, die GrdBe, die Art der Einrichtung, die vorhandene

Ordnung bzw. Unordnung - all dies sind Indikatoren, die auf die Lebensweise und

die Personlichkeit des in ihr Lebenden Ruckschlusse erlauben. i :ie vielleicht vorher

durch das Abdunkein von Informationen hergestellte Intimitat bricht mit dem Ein-

schalten des Lichts in der fremden Wohnung auf, die Umgebung ist voller Fragen
und Stimuli und er6ffnet ganz neue Handlungsoptionen. Der UberschuB an Informa-

tionen muB im nachsten Schritt wieder reduziert werden, will man Intimitat herstel-

len.
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"Es ist ja meistens so, wenn Du das erste Mai, 1(8nnte ich schon fast als Tip

verkaufen, wenn Du das erste Mal mit ner Frau ins Bett gehst und die Frau

kennt Dich noch nicht, immer giinstiger mit der Frau mit nach Hause zu gehen,

weil die Frau irgendwie in ihrer vernauten Umgebung ist und dadurch wenn

sie irgendwie in ihre eigene Wohnung reingeht und Dich halt mitnimmt als

Fremder, in dem Sinne noch fremd wesentlich selbstsicherer ist, als wenn sie

jetzt sagt, okay wir gehen zu mir und Du nimmst sie mit nach Hause, es ist im-

mer so, das sind also meine Erfahrungswerte in 15 Jahren Frauenstress, dajl

sie dann erst mal quer durch die Wohnung laufen und erst mal gucken, wie

sieht Dein Wohnzimmer aus, wie sieht Dein Schlafzimmer aus, wie sieht Dein

Badezimmer aus, was du uberhaupt fur ein Typ bist, weil da kannst Du natilr-

lich das Blaue vom Himmel runtertagen,.die sch6nsten Geschichten erzdhlen,

aber in dem Moment, wo sie Deine Wohnung berreten, k6nnen sie in fiinf Mi-

nuten ablesen, was fiir ein Typ Du bist. Und in der Hinsicht ist es eigentlich,

wenn Du mit Frauen das erste mal ins Bert gehst, daJ3 Du dann mit zu ihr

gehst, weil sie dann wesentlich selbstsicherer ist. Weil sie in ihrem eigenen Re-

vier ist, sie ist weniger angstlich, weil sie nicht weij3, sie wei , wo sie ist. Wenn

sie bei jemanden das ersre Mal mit nach Hause gehr, ist sie erst mal die Lage

amabchecken."Cm ON7)

Der Gang in die Wohnung eines neuen Partners kommt so einer SelbstentauBerung
des anderen gleich, die einen Ansatzpunkt und AnlaB Air eine weitergehende verbale

Abklarung forcieren kann, wen man da denn nun vor sich hat7. Haufig setzt sich das

Kennenlemen durch gemeinsame Gesprache fort.

"Du kannst nicht so in die Wohnung reingehen, zupp die Klamotten vom Leib

und ins Bett reinschmei en und kann ja irgendwie, kannst nicht irgendwie, das

wdre dann irgendwie ein Quicky, ne. Ein Quicky macht man nicht zu Hause,
also in dem Sinne, grundsatzlich, wenn Du das erste Mal mit ner Frau ins Bert

gehst, kannsr Du nicht erwarten, dafj es irgendwie direkt funkt. Daj3, Wenn Du

nach Hause gehst, Du innerhalb zwei Minuten in der Koje liegst. Das passiert
wirklich absolut selten. "(m 0117-8)

Die die Raiumlichkeit bewohnende Person tritt in der Regel in der Rolle des

'Gastgebers' auf, indem sie den Besuch mit Getrbnken, Essen, Musik usw. versorgt.

7 Derardgen Selbstenthullungen durch die Konfrontation mil der jeweils gepflegten Lebenswelt
entbehrt ein Intimverkehr in relativ 'neutralen' Raumen: Das Zimmer im Urlaub oder das Auto gibt
nicht unmittelbar etwas uber die PersOnlichkeit des anderen Preis.
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Insgesamt ist sie um eine atmosphhische Gestaltung der Situation bemiiht, die bei-

spielhaft in der Kommunikationsstrukturierung durch Lich[ illustriert werden kann.

Intime Kommunikation bedeutet dyadische Kommunikation, die sich gegen eine

Umwelt der Offentlichkeit abgrenzt. Der Umgang mit Licht kann die Strukturierung

einer dyadischen intimen Kommunikation f6rdern und strategisch auch zur Struktu-

rierung eingesetzt werden. Helligkeit bedeutet, da13 man gesehen wird, wodurch eine

Offentlichkeit hergestellt wird. Will man sich von dieser abgrenzen, so kann dies

durch eine Zentrierung des Lichtes auf zwei ermi glicht werden. Das Abdunkeln der

Umwelt bedeutet das Abdunkeln sehender und beobachtender Augen und das Ab-

dunkeln von anderen Handlungsm6glichkeiten. Die Umwelt in ihrer Reizvielfalt

wird stillgestellt, eine Konzentrierung auf die Partner ermt;glicht. Es scheint nicht

zufallig zu sein, daB die meisten Kontaktaufnahmen und der Beischlaf nachts im

Dunkeln stattfinden. Liebespaare suchen, nachdem sie sich in der Helligkeit der Of-

fentlichkeit kennengelemt haben, haufig abgedunkeltere Bereiche. Gehen sie zu-

sammen nach Hause, dann bedeutet das Einschalten des Lichts in der Wohnung eine

Stimulierung neuer Handlungsoptionen, die im nachsten Schritt wieder ruckgefuhrt

und zentriert werden miissen. Das Anzunden von Kerzen, das Einschalten versteckter

und kleiner Lampen, die Benutzung indirekten Lichts dienen einer solchen Zentrie-

rung auf das Paar.

"Ich kann weder Musik noch so irgendwie, ich kunnte auch nicht, so in der

Offentlichkeit in irgendeinem Park da so rumficken, weil ich irgendwie nicht

haben kann, wenn irgendwelche Leute etwas mitkriegen, aber ich kann auch

keine Musik ertragen. Also da steh ich uberhaupt nicht drauf. Ich mag weder,

wenn man abends so ins Ben geht, es superhell ist, wogegen ich also nichts

dagegen hab, wenn morgens fruh die Sonne reinscheint. Das ist also was ganz

anderes, als wenn Du bei kiinstlichem Licht, dann steh ich halt einfach mehr

auf Kerzen, ichfind, weil das einfach rte gemutlichere Atmosphdre ausstrahlt,

was Kerzen nun mal haben, genauso wie ddmliche Kamine in stimtlichen ame-

rikanischen Schmusefilmen, so schwachsinnige Filme mit Doris Day und wie

die hei en, da ist immer irgendwo ein Lagerfeuer vorhanden. Es hat also so

nen gewissen Reiz, dieses Licht von Kerzen. Es ist irgendwie was anderes, als

wenn irgendwie so Halogen scheinen laDt. Es ist einfach ein zu kuhles Licht,

um einfach mit irgendjemanden zu schlafen."Cm 01 19)

Driingt die riiumliche und lichtmi[Bige Rahmung die beiden Akteure gleichsam schon

zusammen, bedarf es trotzdem einer aktiven Initiative. H ufig sitzt man zusammen
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und ruckt zunehmend naher aneinander. Raumliche Nahe schafft kijrperliche Nahe

und er6ffnet die Maglichkeit direkter k6rperlicher Beruhrungen. Ein Interviewpart-

ner gibt unbefangen sein strategisches Vorgehen preis:

"...wenn jemand in der Wohnung is, is es relativ einfach so gesehen, dann,

dann setzt man sich zusammen hin, aufs Sofa, also nich gegeniiber, sondern

eher nebeneinander. Und dann haben wir hak en Glaschen Wein getrunken zu-

sammen und ehm, uns unterhaken. Wobei dann da auch wieder irgendwelche

Spruche dabei waren, mit indirekten Anspielungen dann vielleicht auch...Wenn

man auch nebeneinander sitzt. Man nimmt sick dann in den Arm, kiiJ3t

sick..."(m 17110)

In der gegenseitigen Interaktion wird auf Signalreize geachtet - Blicke, Lacheln, ak-

tives k6rperliches Entgegenkommen, Laute wie Seufzen oder St6hnen -, die Hin-

weise darauf geben, daB das eigene Handeln auf die Zustimmung des Partners trim.

Schrittweise wird so der Karper des anderen vorsichtig erkundet. Der Ubergang zum

Bett bzw. das Ausziehen der Kleidungsstiicke wird in den erhobenen Intimitfitsge-

schichten mitunter als eine problematische Schwelle erlebt. Obwohl die Situation

mittlerweile so weit zugespitzt und vereindeutlicht ist, wird in den weitaus seltensten

Fallen von den Intimpartnern unmiBverstindlich und eindeutig der Wunsch nach se-

xuellem Verkehr thematisiert8. Sie umschiffen eine direkte Thematisierung durch

ein Spiel mit dem Wort "Schlafen".

Die Doppelbedeutung von "Schlafen" tragt diesen Schwierigkeiten einer direkteren

Ansteuerung des Intimkontaktes Rechnung. 'Schlafen' und 'miteinander schlafen' ha-

ben dieselbe Bedeutungswurzel. Dies enn8glicht es, daB man mit dem Wort Schlafen

beide Bedeutungsfelder abdecken kann, ohne sich auf eines der beiden festlegen zu

8 Ausnahmen bestatigen die Regel. Im folgenden zitieren wir zwei Beispiele, bei denen schon im

Vorfeld der Beischiaf thematisiert wurde. "Irgendwann hab ich dann auch, wie gesagt, bin ich an den

Punkt gekommen, wo ich ihr dann eiskalt gesagt hab, was ich einfachwitt, ne. Zumindestensfur heute
Abend, ne..(.-).Das, was ich immer sage. Eigentlich eh is es ne ganz nette Sacha, und eh da  ich mit

ihr, da  mit ihr eben schiafen machte..(.-)..Erst mal hat sie mich, erst mal hat sie mich angeguckt, und
dann ehm, meint sie so ganz trocken, ja, dann mussen wir aber zu dir g€hen, ne. Weil mein Freund hat

noch nen ehden Schiusset von meiner Wohnung, ne. Kann sein, dajj er vielteicht vorbeilcommt oder so

(Lachen). Ich mein, das war irgendwo ne ne reine Absprechung vom vom Ablai¢, ne. Wie was wir

nach der Diskothek eben machen, ne..(.-).."dann war irgendwie auch so meiner Meinung nach diese
diese Spannung irgendwo gelbst..(..).Man hat doch schon irgendwie en vertrauteres Verhaltnis auch

piatzlich irgendwie."(m 43164)
"..weil er sagte, worauf hast du Lust, und dann hab ich gesagt, ja, wir trinken noch irgendwo en Bier
und dann gehen wir ins Hotel, ne. Man muD sich da en Hotel also en Hoteizimmer nehmen, ne, so.

Und da hot der C. schon irgendwie so, huch, so geguckt, ne. Ja, und ich war do aber auch lotal

straight drauf. Ja und dann haben wir das
.- Also sind dann en Bier trinken gegangen, zusammen im

Bus gefahren, und eh dann ins Hotel gegangen."(w 34i6)
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miissen. Man kann miteinander schlafen gehen und dieses thematisieren, gleichzeitig
aber meinen, daB man miteinander schlaft. Mit dieser Doppeldeudgkeit la81 sich die

eigentliche Intention hinter der vordergriindigen Intention verbergen und damit die

Kommunikation zuspitzen, ohne daB sie eindeutig festgelegt wird9.

.Wir haben uns weiter unterhalten, ab und zu noch mal gekiljjt, aber mehr war

noch nich. Und dann hab ich irgendwann gesagt, daB ich mude wlir und ich

wolite auch, eigentlich wollt ich gar nich nach Hause. Und dann hab ich mir

uberlegt, da zu bleiben..(.-).Weil ich woilte halt nich morgens noch im Kostum

durch die Gegend laufen. Vielieicht wollt ich auch
.

hab ich auch nur nen

Vorwand gesucht, um da zu bleibert. Hab ich einfachgefragt. Weil
.-

ich bin far

Ehrlichkeit und der hatte wahrscheinlich auch gesagr, ja oder nein. Und der

hat naturlich "ja" gesagr, ne."(w 46l9)

Und dann, weil er doch ziemlich lange bei mir war, bis nachts zwei Uhr, und

er auch erwahnt hatte, daB er nich nach House zurikk will, weil er dann wie-

der Streit kriegt mit seiner Frau, und daraufhin hab ich ihm dann angeboten,

daB er bei mir schlafen k8nnte. Ja, so war das. Und dann hat er dann das An-

gebot auch angenommen:'(7) "Ja, mit bei mir schlafen, da meinte ich eigent-

lich erst mal eh, ja, im Wohnzimmer schiafen. Also jetzt erst mal ge-

trennt...Also das hat ich jetzt erst mal nur damit gemeint. DaB er im Wohn-

zimmer schiafen kann:'(w 2917)

Die Entscheidung, zusammen schlafen zu gehen, sei dadurch gefallen, "...daB

man halt irgendwann einfachmal ins Bett gehen mujlte...(..)..sie hat gesagt, sie

muBte jetzt ins Bert gehen und ich habe dann halt - man ist ja ein hdflicher

9 Interview Nr. 38 illustriert diese Doppeldeutigkeit, indem in einem uneindeudgen Ubergang fur den

Interviewten das Miteinanderschlafen sich aus der Situation des Eingeschlafensseins entwickelt: "Das
war mal so, daB wir gemeinsam was getrunken hatten, und es war arg spat. Undwir legten uns aqf so

eine Chaise tongue um zwei, weip nicht, eins oder zwei. Und wir tagen so aneinandergeschmiegt und

sind eingeschiafen. Also es war ein schOner kOrperticher Kontakt, aber wir waren einj'ach, wir hatten
was getrunken und made und es war nicht diese hohe Spannung der sexuell angefacht zu sein,
sondern es Wa7 einfach, zundchst zumindest, zundchst SO ein GefLihl des

Aneinandergeschmiegtseins..(..)..es war schon was neues undwir sind dann eingeschiafen, wei  nicht,

Stunde, zwei spater a gewacht und dann auch miteinander geschlgen. Das war das erste Mal, ja, so

lief das."(7) Der durch die eigene Schlafrigkeit bedingle 'Kontrollverlust' wird als Ausl6ser bewertet:
"tch habe es fur mich so geordnet, dap diese Situation, dieses Einschiafens des Wegtretens auch des

Vertusts von Kontroile, daf3 das Austaser mit warfur den Vottzug der Sexualitit, dqA wir miteinarider

geschiafen haben."(8) Die dadurch entstandene 'gute Situation' wird von ihm aktiv weitergefuhrt bzw.

gesteigert:. "Wir haben halt eng aneinandergeschmiegt auf dem Sofa getegen.-(.-)..ich bin da

aufgewacht oder bin so langsam wach geworden und (ta war hall, war sie halt nebendran. Es war

schan, es war kuschelig und dann fing ich an sie zu streicheln..(..)..sie wachte dann auch so auf, und

es war reckelig so. Es war eine gute Situation..(..)..sie beantwortete es. Sie streichette mich ihrerseits.
Und so steigerte sich halt zum Vorspiel."(m 3818)
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Mensch - auch gefragt, nimmst Du mich mit...(.-).Die Entscheidung, da  sie

mich dann mitnimmt, das habe ich als ganz klar empfunden und sie anschei-

nend auch."(m 0216)

In einzelnen Interviews wird diese Doppeldeutigkeit von den Betreffenden als pro-

blematisch erlebt. Mit dem Angebot einer Ubernachtungsmilglichkeit befiirchten vor

allem Frauen, daB sie dem mannlichen Parmer zugleich ihre Bereitschaft zum Bei-

schlaf signalisieren:

Sie hatten vereinbart, da  er sie, da sie wieder die game Woche weiter weg

ware, besuche. Am Telefon habe sie ihn gefragt, 'bleibst du  ber Nacht?', wo-

raufhin er geantwortet habe, 'ja, dann bleibe ich uber Nacht'. "Dann weiB ich

noch, da]3 ich zu e.iner Freundin da sagte, mein Gott, der schldft jetzt heute

Nacht hier, wenn ich jetzt mit ihm schlafen muf3,..(.).ich hatte schon ein biB-

chen Angst davor..(.)..ich muJ3 mir auch sicher sein, daj3 man mich wirklich

will."(w 08/8)

Die Uneindeutigkeit des Angebots, beim Parmer zu iibernachten, verlangt klarende

Absprachen oder eindeutigere Hinweise darauf, ob der gemeinsame Schlafplatz den

Austausch sexueller Intimitaten miteinbezieht oder eben nicht. Ein konlcretes Aus-

handeln der Schlafplatze hilft die verunsichernde Situation zu uberbrucken, aller-

dings lediglich fur einen kurzen Momentlo:

"Dann sind wir ruber gegangen, dann haben wir uns ausgezogen, eben halt ja

die Jeanshose, ja T-Shirt und Schliipfer und Unterhose haben wir alles ange-

lassen. Ja, und dann standen wir vorm Bett, ja, wer geht jetzt, ja, wo wilist du

schiafen, ja, wo schidfst du denn sonst immer, er jerzt. Ja, sag ich, ich schlafan

der Wand. Ja, gut, dann geh ich dahin. Ja, dann sind wir beide dann, bin ich

10 Der Gang zur Toilette stellt eine Zwischenstation auf dem Weg ins Bett dar. Als eine Form der

Zasur wird sich den Handlungsoptionen der Situaton kurzfristig entzogen; der Partner soll der

Situation durch sein Handeln eine deutlichere P.o,gichtung geben:'7ch hab gesagt, kannst ja schon

mal ins Bett gehen. Jetz£ hatten wir mitierweite auch schon zwei, drei Uhr, und ich hab dann

irgendwann mal gesagt, so, ich geh jetzt ins Bett. Und dann meint er "ja klar, kann ich denn jetzt
mitkommen?". Und dann hab ich gesagt "ja". "Na ja" aber hab ich gesagt, "ich muB sowieso noch

mal auf Toilette, geh du schon mat im Bete'. Na ja, aber dann traute er sich aber nich so recht un

"nee, ich m,43 sowieso nach dir auch noch a14 Toilette, geh du zuerst, und danach geh ich im

Bett"."(8) Mit einem "unverkennbaren Gesichtsausdruck" geht sie hinaus ins Bad und duscht. Nur mit

einem "fetzigen" Nachthemd bekleidet, kommt sie zuruck. "Also es war halt spannendfur mich, wann

kommt sie...Mich hat es aberhaupt nicht gewundert, da  sie dann ausgezogen war...ich war irgendwie
so volt erregt eher vom Korper als vom Nerv. Das war ne Envartung, ne Unsicherheit, ein hegl-kaltes
Gefuhl..(..)..Sie kam dann einjach und hat irgendwie so ein halbdunkles Licht angemacht, hat

angefangen mich auszuziehen....sie hat mich ganz ausgezogen."(m 06111)
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zuerst ins Bett gegangen, ja und er ist dann irgendwann nachgekommen."(w

2918)

In Anbetracht der Unsicherheit iiber die vorhandenen gegenseitigen sexuellen Inter-

essen muB die interviewte Person in dem folgenden Beispiel direktere k6rperliche

Anniiherungen und Ermunterungen einsetzen, um die vorsichtige Zuruckhaltung des

Parmers aufzuheben. Auch noch zu diesem Zeitpunkt, bei dem das Geschehen eine

weite Zuspitzung erfahren hat, bleibt das Handlungsmuster fiir Intimitat handlungs-
leitend: Der Ruckgriff auf indirekte Kommunikationsangebote und die iterative Be-

zugnahme der Parmer aufeinander.

"Er kam dann so rein und meinte dann ja, dann kann ich ja hier schiafen, und

eh wuBte, dajl da mein Schlafzimmer is oder so. Und da sagt ich, weiBr de,

brauchst nich hier zu schlqfen..(.-)..also mein Bett is brdit genug, und ichftind

dat schon sch6n, wenn wir zusammen in einem Ben liegen wurden. Und er

zeigte irgendwie auch keine Anstaken, eh, so Initiative zu ergreifen. Oder

schien so komplert eh... also er machte so den Eindruck, als wiird er nich glau-

ben, was jetzt passieren cannte:'(7) "Und dann eh, haben wir uns ins Bett ge-

legt, und dann hab ich ihn so was, hab ich, haben wir uns unterhalten..(.-).-es

war kalt, ne. Und da lagen wir ganz schnell im Bett."(7) "Und hat dann eh,

dann haben wir noch en biBchen gelesen, weil ich ihm so erzahit hab, was ich

gerade fur'n Buch lese, und dann haben wir so en paar interessante Passagen
daraus vorgelesen, was komplett uninteressant war, weil es halt so'n Kribbeln

war."(7) "Und dann irgendwann hab ich gesagr, "so, ich mach jetzt dat Licht

aus". Und dann sagt er "ja, o.k. gute Nacht'. Und dann hat er sich rumgelegr,

auf die Seite gelegt, und ich dachte "meine Fresse, wie kommst du denn jetzt an

den Typen ran?", so."(8)

"...dann hab ich mich so von hinten an ihn gekuschelt en b(#chen und hab

oder noch nich mal. Ich hab ihm nur meine Hand auf den Arm gelegr, so, weil

ich dachte, ja, wenn er jetzt schiafen will, dann wil er schlafen. Und dann lajlt
du den auch schlafen. Na ja, und dann hat er sich ganz vo, sichtig rumgedreht

(Lachen), und dann haben wir uns gekgBt."(8)

Mit dem KuB ist die anfangliche Differenz zwischen der Aktivitat der Frau und der

zuriickhaltenden Passivitit des Mannes aufgehoben; es gestaltet sich eine differenz-

lose Leidenschaftlichkeit, die "unbeschreiblich" ist:
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"...das ging eigentlich ganz schnell, weil da ne Leidenschaft sich enmickelt

hat, die eh alle Zweifel praktisch ausgeloscht haben. Also Zweifei jetzt, ob das

o.k. is, was wir da machen oder nich..(.-).-der hat sich voll dann eh auf Leiden-

schaft dann auch eingestelk..(.-)..das ging eigentlich bis zum Exzess so. Das

hat die ganze Nacht irgendwie gedauert. Bis wir dann miteinander geschlafen

haben."(9-10) (w 20)

2.5. Interaktive Abstimmungsprozesse beim Sexualverkehr

Bei der Darstellung dieser Sequenz intimer Kommunikation, die die gegenseitige se-

xuelle Stimulation und Abstimmung beim Sexualverkehr zum Thema hat, fillt auf,

wie schwer es den Interviewten weitestgehend falk, die eingesetzten und gezeigten
Verhaltensweisen naher zu qualifizieren. Haufig begniigen sich die Interviewten mit

dem Hinweis, daB es relativ ubergangslos zum Intimverkehr gekommen sei, im ein-

zelnen lieBe sich dies nicht naher darstellen. Man streichelte und ktiBte sich, das

Streicheln wurde intensiver, und irgendwann ist es dann zum Beischlaf gekommen.

"Da.8 wir dann halt irgendwie als wir hochgegangen sind in die Wohnung, ge-

meinsam auch anders hochgegangen sind, also umarmt und uns vorher auch

schon gekuBt harten, mehrmals. Und war es irgendwie keine Frage mehr, ob,

wir hatten uns auch gegenseitig so kdrperlich etwas hochgeschaukelt. .in die

Wohnung rein, ein Bett aussuchen und..(..)..Pullover.... dann sind wir irgend-

warm ins Ben gegangen, gefailen und....irgendwie auch gestreichelt, gekujlt
und gegenseitig scharf gemacht, dann haben wir uns weiter ausgezogen, weiter

gestreichek. Dann war irgendwann klar, jetzz ist es, jetzt haben wir beide

Lust." (m 04113)

"Irgendwann mal, nach dem Streichein, so nach etlichen Stunden, irgendwann

morgens, da kam das da. Da haben wir auch nich mehr druber geredet, ob wir

jetzt noch zusammen schiafen solien oder ob wir nich ziusammen schlafen sol-

len, dat war einfach ganz normal. Dat kam einfach in dem Moment so."(w

29l9)

Diese in vielen Interviews auffindbare Lucke der verbalen Darstellbarkeit der sexu-

ellen Intimitit hat vermutlich mehrere Ursachen. Zum einen sind wir hier sicherlich

an Scheu- und Schamgrenzen der interviewten Personen gestoBen. Zum anderen ist

zu vermuten, daB wir mit unseren Fragen an dieser Stelle auf grunds tzliche Pro-

bleme stoBen, die aus Schwierigkeiten der Verbalisierungsf higkeit leibnaher lust-
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betonter Erfahrungen resultieren 11. Der dem sexuellen Erleben eigene "Zwang zur

Unmittelbarkeit" (Tyrell 1987, S. 584) und die exklusive Direktheit der korperlichen
12Kommunikarion sperrt sich gegen eine Uberfuhning in sprachlich Mit-Teilbares

Der Beischlaf ist eine k6rperliche Interaktion und insofern ein anderer Modus als

sprachliche Kommunikation.

In den Interviews allerdings, in denen auch der Sexualverkehr genauer beschrieben

wurde, zeigt sich, wie auch bei der sexuellen Interaktion die kommunikative Grund-

strukhir von Initmitat durchschlagt und das Geschehen strukturiert. Die sexuelle In-

teraktion gestaltet sich als ein vorsichtiges Erkunden und Erspuren des anderen Kilr-

pers, ruckgekoppelt mit den k6rperlichen Reaktionen des anderen, was ihm gefiillt
und ihn vermehrt sexuell stimuliert; man versucht selbst durch 1<8rperlichen Aus-

druck kenntlich zu machen, was man fiir Vorlieben hat und wie und wo man berilhrt

werden m6chte.

"Es stand alles offen zwischen uns. Wir haben nich dadriiber gesprochen oder

.-
das kam so. Wir haben uns langsam vorgetastet wurd ich sagen,-(.-).Also er

hat mir schon gezeigt, ich will deinen Kiirper spuren oder. anfassen, aber das

immer noch sehr langsam. Vielieicht weil
.

ich vermute mal, da.fl er auch

ziemlich unsicher war.-(.-)..Vorsichtig und zartlich, aber bestimmt..(.-).Also ich

11 „Eine Schwierigkeit, iiber Sexualieit zu sprechen. existiert, und sie wird vermutlich immer

exisneren; wir vermeiden sie nicht durch eine bestimmte Wortwahl, und wir konnen sie auch nicht

dadurch aus der Welt schaffen. daB wir uns entschlieBen, mit dem Druber-Sprechen uberhaupt
aufzuhoren. Die Schwierigkeit steckt weniger in uns, die wir uns einbilden, es lage im Bereich unserer

Willkur, ob wir druber reden oder nicht, als vielmehr in diesem besonderen Gegenstand, der eben

selbst eine Macht ist und der uns, je nachdem, wie es uns grad ergeht in seinen Klauen, zurn

Schweigen oder zum Sprechen notigt." (Sichtermann 1985, S. 380. Zudem handelt es sich bei der von

uns untersuchten Form der Sexualital strikt um eine individualisierte "Intimidit zu zweit", die als

konstitutiv unteilbar den "Rest der Welt" aus diesem Erlebenszusammenhang ausschlieBr, dieser

ausgeschlossene 'Rest' versucht sich gerade durch das beharrliche Fragen im Interview gegen die

strukturell dyadische Tendenz der Intimbeziehung durchzusetzen.
12 Ein solches Beispiel fir die Probleme der Verbalisierung von Sexuellem bietet Interview Nr. 04,
wo diese Schwierigkeit selbst zur Sprache kommt

B: Ja das ist so ein (Pause), daj3 ich das Gejaht haben muj3, es kann sich ineinanderfugen.
I: Und das hattest Dujetzt?
BD: Das hatte ich schon, aber ich weip nicht, irgendwie hat sich das dann nicht ergeben, da  wir

dann weitergemacht haben.

I: Das hattest Dujetzt beim Kussen gehabt das Gefuht? Woran macht sich das dennfest?
B: Pause

t. Wie muB das denn sein das Kiissen, damit Du das Gefuht hast, wie jetzt in dem Fall, dap Du sagst,
ach, es kann gut zusammen passen?
B: (Pause) Ne gewisse Spannung. Einerseits - ja, dq13 keiner von beiden versucht, jetzt dem anderen
sein Ding aufzudrucken, wie man kiyjt oder so, sondern beide so ne gewisse Sensibilitat haben dabei
und eine gewisse abwartende Haltung haben, aber auch so ein Abchecken, so ein Probieren,
Neugierde drin steckt und ne gewisse Weichheit, andererseits wieder ne gewisse Starke - ich weiD
nichE wie ich das erklaren soll." (m 04111)
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hab bei ihm gemerkt, als ich ihn angefa t hab oder gestreicheit hab, daB ihm

das gefallt. Da  er leicht aufgest6hnt hat oder sich gertikek hat..(.-)..Also ich

hab ihm gezeigt, da  es mir geflilk, daj3 ich das geniejle in dem Moment. Und

so war in dem Moment war fur uns eigentlich klar, ihm gefailt's und mir ge-

fdilt's, dann machen wir weiter."(w 46111 )

In der gegenseitigen k6rperlichen Abstimmung bleibt die Vorstellung von Symme-
trie ein kommunikationsstrukturierendes Prinzip; ein 'uneindeutiges' Streicheln des

Partners scheint auf Tabuzonen hinzudeuten, die man dann ebenso vermeidet zu be-

ruhren.

"Sicher gab's da Momente, wo ich jetzt nich wu te, ja, will er das jetzt weil

er mich ja auch nich jetzt .- ja gut, er hat an meinen Brusten oder so, aber da

in der Zone hat er mich ja auch nick gestreichelt. Also wujjt ich jetzt nich, o.k.,

er streicheit mich da auch nich undwer weiB, ob ich das dann machen soil. In

solchen Momenten, da hab ich schon
.- wujk ich nich genau, ob dat jetzt gut is

oder ob dat nich gur is. Und dat hab ich dann auch besser
. aujjerdem traut

ich mich irgendwie auch nich. Ich weiB nich. Ich selber fand dat fur mich ei-

gentlich auch in dem Moment
,-

wertn ich ihm jetzt sofort .-
ichfind dat einfach

zu aufdringlich. Wenn man sich so
.-

wenn mart sich zusammen ins Bert legt,

und man sofort irgendwie beim Partner da am Geschlechtsteil sofort #, das

find ich b de."(w 29/9)

Auch die Folgen der fik intime Kommunikation als typisch herausgestellten indi-

rekten Interaktionsformen in Form von Unsicherheiten und Uneindeutigkeiten finden

sich in der sexuellen Interaktion wieder:

"Ich hab ihn eigentlich nur so, was weip ich nich, am Oberk6rper gestreichelt

oder oder an ne Arme oder im Gesicht oder so, oder an ne Beine ja, ja, an sei-

nem Geschlechtsteil, nee, da bin ich nich drangegangen, weil da wuBt ich nich.

Ich denk, will er das, will er nich und da da traut ich mich dann irgendwie
auch nich. Weil ich, wie gesagt, ja ich wahnsinnig lange mir

.- so lange kenn

ich den D. auch nich und ichweijl auch nich, war er gut finder und wat er nich

gut finder. Und vielleicht hlitte er das in dem Moment irgendwie eh als auf-

dringlich empfunden, wenn ich dann, was wei.0 ich nich, dann irgendwann mal

an sein Geschiechtsten rangegangen war. Also von daher hab ich, die Zone

hab ich ganz ausgelassen. Ich hab ihn also nur am Oberkdrper, wo er norma-

lerweise auch nichts gegen haben dii,fte. Nehm ich mal so an. Dat is ja ir-
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gendwo jetzt nick, dat geht ja nich so jetzt in die Intimsphdre rein, als wenn ich

jetzt en Mann am, am Geschiechtsteil streichele. Also nur Oberkarper, Arnie,

Beine und so gestreichelt. Ja. Und er bei mir aber auch."(w 2918)

Die Unsicherheiten bezuglich der Vorlieben und Wunsche des neuen Sexualpartners

kilnnen zum Teil durch einen Riickgriff auf bewahrte und erfahrene Strategien der

sexuellen Stimulation abgefangen werden. Der aktive Einsatz von Techniken und

'Verfuhrungskunsten' verhilft einem, den Parmer sexuell zu erregen:

"Da hat ich auf einmal das Gefilhl, da33 ich die Dominante war. Und es gibt ja

immer bestimmte Dinge, die ein Mann mag oder nich mag, ne. Und ich weiff

nich, da hab ich mir ilberhaupt keine Gedanken gemacht. Ich ww.- ich wuflte

ganz genau, was ich tun sollte, um ihn, sagen wir mai, wirklich hei3 zu ma-

chen, ne. Also da hat kh uberhaupt keine Probleme, dadrilber nachzudenken,

was ihm jetzt geftillt oder nicht gefallt, ne. Ich wuBte es..(.-)..Oralverkehr, das

das kann mir irgendwie kein Mann erztihien, dajl er das nich mag. Und ehm
.

ilberhaupt den den zum Beispiel Bauch zu streicheln oder die Brustwarzen

oder so. Ich glaub schon, da  das jeder Mann mag:'(w 4819-10)

Das sexuelle Handeln der Intimparmer vollzieht sich so weitestgehend mittels kOr-

perlicher Abstimmungsprozesse in einem relativ sprachfreien Raum. Ob die Ab-

stimmungen zwischen den Parmern in der Regel geklappt haben, wissen wir nicht.

Wir haben allerdings einige Zweifel. Bedenkt man die Unterschiede in den sexuellen

Vorlieben und Bediirfnissen, dann ist es schon erstaunlich, wie wenig die Akteure

liber ihre Sexualitat kommunizieren, statt :lessen wechselseitig bei ihren Erkundun-

gen des anderen in Dunkeln tappen. Nur selten wird sich verbal durch Nachfragen

abgesichert, daB der Parmer das eigene Vorgehen billigt und guthei8t:

„

...er fragte mich immer, gefallt es dir, gefallt dir das besser oder oder

so..(..)..er hat eigentlich auchwirklich das gemacht, was ich woilte. Wo ich ge-

sagt hab, das m6cht ich gerne."(w 48111)

Die Sprache als direkte und eindeutige Kommunikation kommt manchrnal dann wie-

der ins Spiel, wenn es zu Storungen im Verlaufe des Sexualaktes kommt. Bleibende

Verunsicherungen durch das Verhalten des Partners, eine ausbleibende sexuelle S ti-

mulation oder der nicht erreichte Orgasmus fordern dann eine deutlichere Themari-

sierung der problematischen Situation; sie werden von den Intimpartnern dann

manchmal zur Sprache gebracht.
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",-.irgendwie bin ich nich zum H8hepunkt gekommen. Ich war auch mit den

Gedanken woanders. Vielleicht immer noch unsicher, was machst du da oder

warum machst du das. Und en wildfremder Typ auf einmal. Und
.-

ich war mir

den Gedanken nicht ganz dabei."(13) "Also wir haben da kurz druber gespro-

chen und dann halt nochwel- wir haben lange miteinander geschlafen, weiter

versucht, vielleichz wird's doch noch sch6ner. Also es war ·schon schdn
.- aber

es war halt nicht
.

der Hdhepunkt, der war nicht da oder das endgultige Be-

friedigrsein, das war nicht da, ne. Und ich
..

ich mein so, daj3 er
.-

er is zwar

zum H6hepunkt gekommen, aber nur kdrperlich wiird ich mal sagen."(13 ) Die

offenkundigen sexuellen Schwierigkeiten bringen die unterschwelligen Vorbe-

halte und Diferemen zur Sprache: "Der hat auch schon gefragt, ob irgendwas

verkehrt gewesen war. Hab ichgesagt, nee, war alies in Ordnung. Ich war halt

nich gut drauf. Und er: Ja, ich auch nich. Wir haben da also schon gut driiber

gesprochen. Da  das von beiden aber auch
...

und da kam es auch dann zur

Sprache, da  er eigentlich nichmein Typ is und ich nich sein Typ. Daher ward

ich sagen, weiB ich das auch hundertprozent, daD wir also so.- ja, wir haben

da ganz gut druber gesprochen, daB das eben nich das Optimale war."(w

46113)

"Wo ich dann so ihren Kurper gesehen habe..., ja das war doch irgendwie ein

Pe,fektionismus, es mul3te gut sein...sonst wird es ilbel fur Dich. Das hditst Du

echt nicht aus, wenn das nicht gutgeht."(12) "Da kam irgendwie so Angst, es

kannte nicht klappen, jetzt hast du so ne tolle Frau und irgendwie es war auch

keine Erregung bei mir so da."(11) Die Frau habe nichtfassen konnen, was bei

ihm los sei, und gedacht, sie mache etwas faisch. Sie hat ihn darauf angespro-

chen, woraufhin er ihr das zu erkldren versucht. "Wir sind dann erst mal ne-

beneinander g€legen und haben uns irgendwie angeguckt, keiner konnte es ir-

gendwie begreifen, was passiert ist. Da haben wir bestimmt auch noch mal ne

Stunde so im Bett gelegen '(12) (m 06)

Wir sind damit am Ende der Rekonstruktion des idealtypischen Verlaufs intimer

Kommunikation angekommen und 1 nnen Bilanz ziehen. Wir entdecken bei aller

einzelfallspezifischen Varianz im empirischen Material eine soziale RegelmaBigkeit
des Verlaufs intimer Kommunikation. Zwar werden in einzelnen Interviews Schritte

in der Ablauflogik intimen Kennenlernens iibersprungen, in anderen Beschreibungen
wiederum Aspekte der gegenseitigen Abstimmung besonders herausgebildet bzw.

ausgeprfigt. Dessen ungeachtet lit[3t sich quer durch die erhobenen Interviews eine

Stufenabfolge des Geschehens vom ersten Kennenlernen bis zum sexuellen Intim-
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verkehr rekonstruieren. Wir haben versucht, die vielfiltigen kommunikativen S trate-

gien, die von zwei sich neu kennengelernten Partnern eingesetzt werden, in Anleh-

nung an diesen idealtypischen Ablauf der Intimitiitsregulation zu ordnen. Die kom-

munikativen Strategien sind I.6sungsformen fiir eine Problemstellung, die wir als

Grundproblematik intimer Kommunikation beschrieben haben: Die Unbekanntheit

des Parmers und die Unbestimmtheit der Situation machen das eigene Handeln unsi-

cher, die hohen durch die Einbindung von Sexualitat in Liebesvorstellungen gene-

rierten Erwartungen machen jedes Handeln riskant. Dies gilt vor allem, aber nicht

nur fiir Akteure, die sich am Ideal romantischer Liebe orientieren. Wir haben deren

Strategien deswegen auch in den Fokus der Rekonstruktion geruckt und werden auf

die Differenzen zu den eher hedonistisch orientierten Personen spater zu sprechen

kommen..

Auf dem Hintergrund der dargestellten Problematik intimer Interaktion werden von

den Beteiligten grundsatzlich indirekte Strategien der Annaherung praferiert, die eine

Zielverfolgung und gleichzeitige Riickzugsm6glichkeit ohne Gesichtsverlust fiir die

Betroffenen erm6glichen. Das Handeln der Intimpartner zeichnet sich durch ein in-

teraktives, vorsichriges Agieren aus, wobei sich in einer sthndigen gegenseitigen Be-

zugnahme immer wieder neu der erlebten bzw. wahrgenommenen Intentionen des

Partners versichert wird. Aus der Indirektheit der kommunikativen S trategien und

den komplementaren Prozessen gegenseitiger Selbstvergewisserung ergibt sich, daB

sich Intimit [t zwischen den Parmern mittels eines langsamen Prozesses des Aufein-

anderzusteuerns und der Vereindeutigung maglicher Sinngehalte herstellt bzw. her-

gestellt wird. Uber Formen des Kontaktierens, der zunehmenden Herstellung von

Vertrauen, des Ausschlusses von Dritten, der sich ausbauenden S tabilisierung als

Dyade spitzt sich das soziale Geschehen zwischen den Partnern bis hin zur sexuellen

Interaktion zu. Die Partner prozessieren mit dem Rucken zur Zukunft - weil die Bei-

schlafintention selbst kommunikativ ausgeschlossen bleibt - nehmen in ihren Hand-

lungen dauerhaft Bezug auf die gerade erfolgten Handlungen des anderen und bilden

uber diesen ProzeB der rekursiven SchlieBung langsam eine eigene Interaktions-

struktur aus, die dann weitere Handlungen zu strukturieren vermcj. Diese Prinzipien
der Strukturierung halten sich durch bis zur Interaktion des Beischlafs selbst. Dabei

zeigr sich auf allen Stufen der Entwicklung, wie st6ranfallig des System gegenuber

Fehlhandlungen und Fehldeutungen der Akteure ist, Unsicherheiten und Angste ge-

horen genuin mit zum Geschehen.

114

;



115

Welche Folgerungen sich aus dem Verlaufsmuster intimer Abstimmungen fur die

Frage einer Kondomverwendung ergeben und welche Folgeningen von den Akteuren

selbst gezogen werden, ist Thema des folgenden Kapitels.



3. Das spannungsreiche Verhaltnis der 'Kondomfrage' zur Grund-

struktur intimer Kommunikation

Mit den bisherigen Ausfiihrungen haben wir auf der Grundlage der von uns erho-

benen Intimitatsgeschichten die Grundstruktur und den Kreis der Produktion von In-

timitit, der von den Intimpartnern als Muster sozialer Kommunikation durchschritten

wird, um zum Beischlaf zu gelangen dargestellt. Wir haben uns dabei auf die Perso-

nen konzenuiert, die ihre Handlungen und Wiinsche an Liebesvorstellungen aus-

richten, die wir als romantisches Liebesideal beschrieben haben. Von der Anbahnung
des ersten Kontaktes bis zum Vollzug des Geschlechtsaktes lb:Bt sich ein idealtypi-
scher Ablauf rekonstruieren, der mittels der dargestellten kommunikativen Strategien

von den Akteuren gestalter wird. Die hierbei von den Personen vielseitig eingesetz-

ten Abstimmungs- und Austauschprozesse versuchen dabei der Besonderheit und

Problematik, die der intimen Grundstruktur zu eigen ist, Rechnung zu tragen. Die

iibergreifenden Strategien interaktiver Intimitiitsregulation zeichnen sich durch ein

vorsichtiges Agieren mit einer wechselseitigen reflexiven Bezugnahme aus. Grund-

satzlich werden auf dem Hintergrund der anfiinglichen Unsicherheit und Uneindeu-

tigkeit der Situation vomehmHch indirekte regulative Strategien eingesetzt, mittels

derer eine zunehmende Vereindeutigung des Geschehens bis hin zum sexuellen In-

timverkehr erreicht wird. Strategien der Intimitatsregulation und kommunikative

Grundstruktur intimer Interaktion erweisen sich so unmittelbar aufeinander bezogen.

In den Darstellungen der intimen Sequenz ist bislang noch nicht naher auf die Pro-

blematik eines Aids-prtiventiven Verhaltens in Form einer Kondomverwendung ein-

gegangen worden. Das Praktizieren eines risikoarmen Sexualverhaltens fordert von

den Intimpartnern eine eindeutige Gestaltung der intimen Situation: Es nOtigt die

Beteiligten zu einem aktiven zielgerichteten Handeln, das die instrumentelle Ver-

wendung eines Kondoms zum Ergebnis hat 1. Wir sind davon ausgegangen, daB Pro-

bleme und Chancen einer Kondomverwendung u.a. davon abhingen, wie sich die

Handlungssequenz Kondomverwendung in den Handlungsablauf intimer Interaktion

zu integrieren vermag. Diese theoretische Annahme bildet das Motiv fiir die in den

vergangenen Kapiteln erfolgte Rekonstruktion des Handlungsmusters Intimitat. In

diesem Kapitel gehen wir der Frage nach, wie und ob die Einbettung risikoarmen

Sexualverhaltens in die Ablauflogik der Intimit tsregulation gelingt. Wie vertragt

1 so wenig, wie man 'ein biBchen' oder 'nur etwas' Kondome benutzen kann, ebensowenig laBt sich

ein Praservativ unbemerkt oder mit nicht sexuellen Handlungsoptionen in die Intimsequenz einfadeln.
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sich eine Thematisierung bzw. ein Praktizieren von safer sex mit den romantischen

Liebesvorstellungen der Akteure, mit der Grundproblematik von Intimititt und den

kommunikativen Strategien ihrer L6sung? Fiigt sich die Sequenz

Kondomthematiserung' in die Logik intimer Interaktion ein?

In den erhobenen Interviews zur Intimitat finden sich viele Hinweise darauf, daB sich

fur die Akteure das Kondom und seine Implikationen in der intimen Situation als

problematisch und unpassend erweist. Das Kondom sperrt sich gegen vielfiiltige

Strukturierungsmomente der Intimitat. Von den 30 Befragten, die sich am Ideal ro-

mantischer Liebe orientieren, praktizierten nur 11 Personen safer sex. An welchen

Stellen es zu Konflikten und Problemen zwischen der Interaktionsstruktur intimen

Handelns und der Handlungssequenz der Einfuhrung von Kondomen kommt, soll im

folgenden aufgezeigt werden.

1. Wir haben in der Rekonstruktion des Prozesses intimer Kommunikation gesehen,

daB der Beischlaf selbst das anvisierte, aber nicht thematisierte Ziel der Interaktionen

ist. Sexualitit selbst bleibt eingebettet in und versteckt durch die Liebessemantik.

Das Kondom ist demgegeniiber ein verraterisches Zeichen; indem es auf das Prakti-

zieren von Sexualverkehr hindeutet, entb16Bt es schlaglichtartig die ansonsteri eher

verborgen gehaltenen sexuellen Intentionen seines Besitzers. Das Sexuelle als das

der Kommunikation Entzogene und Unzugangliche wird durch die Eindeutigkeit der

Symbolik des Kondoms ans Licht der Offentlichkeit gezerrt. Mit der Thematisierung
des Kondoms kann man die sexuelle Interaktion nicht mehr hinter der Liebesinterak-

tion verbergen. Dies zeigen Beispiele aus unseren Interviews.

'Ja, so, is halt Intimsphare, ne..(.-).-schon nicht, daB die irgendwie jeder sieht

oder so, oder die im Haus oder so, ne. Also ich wurd die schon nich so irgend-
wie offen rumliegen lassen. Also ich hab die schon irgendwie Ha, es war

auch schwierig, weil die waren # zu gro , ne. Das war so'n, so'n Pappkarton

halt."(m 12/15)

...es ,.,ar schon en biBchen komisch. Das stimmt schon. WeiI ich schon
.-

harte

schon so'n biBchen so, na ja, hat hier noch welche auf Vorrat oder so ne, im

Zimmer Regen. Obwohi das hatte mir dann nich so viel ausgemacht irgend-

wie."(w 44l16)

2. Wir hatten gesehen, daB Vertrauen und Verstehen konstitutive Bestandteile der

Liebesvorstellungen der von uns Interviewten sind. Sexualitat ist dabei in die Vor-

stellungen von Vertrautheit, Verstandnis und Zusammengehdrigkeit automatisch
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eingebunden; die mit einer Kondomverwendung verbundenen Konnotationen reiben

sich mit diesen Beziehungsidealen der Intimpartner. Sie bringeft das Moment des

MiBtrauens in ein Feld, in dem es auf Vertrauen ankommt. Auf der Grundlage der

vertrauten Zweisamkeit ist fur Gedanken an eine m6gliche Gefahrdung durch Aids

kein Platz:

"Aber ich hab es einfach sofort von der Hand gewiesen. Also das kam irgend-

wie nich in Frage.Was natilrlich auch verkehrt is, aber..."(w 44l 18)

Das angestrebte Vertrauen als Beziehungsideal schlieBt ein, da13 zwischen den Part-

nern kein Argwohn oder MiStrauen herrschen son. Das Kondom thematisiert unaus-

gesprochen Schutzinteressen und sichernde Abgrenzungsbemiihungen gegenuber

dem neuen Parmer: dem anderen Menschen werden implizit gefahrdende Seiten zu-

gesprochen, gegen die es sich vorbeugend zu schiitzen gilt. Das Kondom erschiittert

das diinne Band des Vertrauens, das sich zwischen den Partner ausgebildet hat:

"...wenn wenn ich mir vorstelle, daB jetzt jemand, der mir sagt, daB er verliebt

in mich ist oder sogar mehr filr mich empfindet, dann auf mich zukommt und

mich konkret auf Aids anspricht, daA dall ja bei mir die Mdgtichkeit bestehen

kllnnte, daj3 ich aidsinfiziert bin. Dann
...

ich wei  nich, ob das so direkt mit

dem Geffihi zuvereinbaren ist."(w 47119)

"Und wenn man jetzt in so ner Situation halt auch so nach eh, ja nach Kondo-

men fragt, speziell jetzt, eh "la  uns doch en Kondom nehmen" oder so was,

das eh, eh, das pajjt irgendwie nich so in die Situation irgendwie rein ..Das an-

zusprechen is
...

das wurde erst mal irgendwie eh + ja, zerstdren halt, ne, die

Situation."(m 12123)

Der Verzicht auf ein schiitzendes Verhalten wird umgekehrt als ein Vertrauensbe-

weis angesehen. Dies kann so weit gehen, daB das Akzeptieren einer m6glichen

Schwangerschaft ein Beleg fur die Emsthaftigkeit darstellt, die der Parmer der Be-

ziehung entgegenbringt:

"Fur mich war das ein biBchen Provokation dieses, wie weit 14:Bt der Mann

sich mit mir ein, dieses Pokern. Ich wolite ihn, ich wollte ihn so ein bi chen,
wie weit wagt er sich jetzt ran an die Sache, ne...(.).Vielleicht mache ich da

auch ein bijkhen Liebe dingfest, ja, dieses wenn Du mich mit einlaBt, muflt Du

auch ein Risiko eingehen. Dann nur, wenn Du alle Konsequenzen tragen wilist.

Das heiBt zwar ohne Kondom, Konsequenz schwanger werden, d.h. aber auch
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die Konsequenz, stehe ich zu Dir, will ich Dich, ja...(.)..Undwirklich dieser di-

rekte Kontakt, dann muD er mich ja m6gen, grade wenn er so ein Verfechter

von Kondomen ist. Und das A fpassen ist ja auch nicht grade die Methode."(w

08114)

"...gefahrliche Zeiten, wo ich gesagt habe, Du wei t was wir im Moment ma-

chen, und er denn, ja. Und da habe ich gesagt, o.k., es ist gut. Fur mich, ich

hab mache das fiir mich selber, weil es schan war, weit ich WUBre o.k., er ist

ein Mensch, der dazu steht wenn sowas passiert, steht er dazu, und er macht es

trotedem. Es gibt dir irgendwie so ein Gefuhl so, ja, es hat mir sehr gut ge-

tan."(w 11l13)

In der Sexualitat soll die zwischen den Parmern vorhandene Basis von Vertrauen,

gegenseitiger Akzeptanz und Verantwortlichkeit fur die entstandene Beziehung ihren

Ausdruck finden. Das Kondom thematisiert demgegenuber MiBtrauen und Bestre-

bungen von Abgrenzung, Absicherung und Schutz.

3. Symmetrie- und Harmonievorstellungen sind ein weiteres Moment der die Ak-

teure anleitenden Liebesvorstellungen. Der Gleichklang der Scelen und die Unmit-

telbarkeit des gegenseitigen Erlebens der Intimparmer soll im gemeinsamen sexuel-

len Erleben eine Weiterfuhrung und Bestiitigung erfahren. Mit dem Sexualakt sind

Vorstellungen eines 'Einswerden von Zweien' verbunden, zugespitzt im Ideal eines

gemeinsamen Orgasmus. Auf einer sinnlich-kdrperlichen Ausdrucksebene sollen

Grenzen zwischen den Sexualpartnern schwinden. Demgegenuber sind mit einer

Kondomverwendung Grenzziehungen verbunden, die sich mit den Harmonievor-

stellungen "beiBen". Wir finden in unserem Material fur diese Diskrepanz eine Ftille

an Bespielen.

"...sonst start es mich auch en bijlchen .-
weil es irgend·wie en Fremdk6rper is

.

weil es is was, so, was trennt irgendwie da zwischen ihm und mir
.-

ich weiJ3

halt, daB es da is, und deswegen halt."(w 441 17)

Sie habe auch "das Gefuhl, daB es nicht so unmittelbar ist. Also ich denke ge-

rade so beim Einfiihren - ist das erstmal kaker, und, ja, man merkt eben, daB
da ein Gummi druber ist. Am Anfang. Nachher stort es mich eigentlich nicht

mehrso."(w 09111)
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"...ich find das Gefahl sch8ner, irgendwo halt den Samen entweder auf der

Haut zu haben oder auch in mir drin zu haben und nich irgendwo in so nem

Ttitchen da im im Raum liegen zu sehen:'(w 47l18)

"Ich mag sie langsam nicht mehr. Sie sind, es ist b18d. Sie nehmen einem auch

das Gefiihl. Was he£Bt nehmen einem?, aber sie reduzieren einfach das Ge-

fiihl..(..)..ich merk halt einfach, dajl ich weniger intensiv sensorisch, also emp-

finden kann, weniger Hautkontakt habe."Cm 38110)

Das die Unmittelbarkeit st6rende Element von Kondomen wird auf das Material

selbst projiziert. Kondome vermindern die eigene Gefuhlsintensit t bzw. das ver-

wendete Material sti rt unmittelbar unangenehm das sexuelle Empfinden.

"...es fiihlt sich so ach ich
.- ekelhqft an. Also ich mag das ganze Teil nich. Die-

ses Gummiteil. Und auchfand ich's irgendwo, daj3 konkret eh konkret das Ge-

fuhl, das jetzt in mir zu spQren, das war nich unangenehm, karperlich. Aber ir-

gendwie der Gedanke, da So'n so'n Gummiteil in mir zu haben, das hat mich

schon ziemlich gest8rt."(w 47/17)

"Also ich empfinde Kortdome beim Geschiechtsverkehr, ich empfinde die als

stdrend muJ3 ich jetzt sagen. Also mich stdirt das, weil, ja, man merkt doch
.-

ich

ich fiihi das eben halt mit dem mit dem Gummi. Mich stdren die Dinger

schon..(.-).Ja, das Gummizeug. "(w 29/13)

4. Zu dem romantischen Ideal der Liebe gehijrt das Prinzip der Einzigartigkeit: Die

Liebe kann andere Beziehungen als gleich wichtige nicht dulden, sie erhebt Mono-

polanspruch, auch wenn dieser zeitlich, manchmal situativ beschrankt ist. Dieses

Moment des 'nur eine/n' ist verquickt mit dem des 'nur Du', andere Relevanzen wer-

den in der Intinlitit nicht erlaubt.

'Den Menschen, den man liebt, der ist sauber und der ist in Ordnung, der ist

rein und der ist edel, ja. Der hat kein Aids."(w 08116)

Dem Thema 'Kondom' haftet hingegen das Thema'Aids' an und diesem das Ami-

but des Allgemeinen. Werden Aids und Kondome thematisiert, so klingt damit

zugleich die Wahrscheinlichkeit anderer Intimitatsbeziehungen an, das romantische

Ideal der Einzigartigkeit und der Treue wird zumindest auf der Basis wahrgenomme-
ner semantischer Dissonanz problematisch. Wechselseitiges MiBtrauen beziiglich der

Lebensweise des jeweilig anderen kommt auf, Verantwortlichkeiten, wer wem miB-

traut und warum, miissen geklart werden - die 'Atmosphare' ist dahin.
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"...jemand, der in mich verliebt is oder halt was fur mich empfindet, der kennt

mich auch in gewisserma en. Und kennt auch meine Einstellung zu ner Bezie

hung und zu der Entwicklung von Sexualitat. Und wenn ich dann gefragt
warde, ja, wie (term das sei mit Aids, das das hat irgendwo, obwoht das wahr-

scheinlich Schwachsinn is, aber es gibt . wiird mir das Gefuhl geben, daB man

mir quasi unterstellt, zu zu nem gewissen gefdhrdeten Personenkreis zu zdhien,

vielleicht ne Person zu sein, die oft ihre Partner gewechsek hat oder We£Bt

du insofern. Es wilrdmir irgendwo en wahnsinnig negativen Beigeschmack ge-

ben."(19)

5. In einem weitern Punkt fallen die Liebesvorstellungen und die mit dem Kondom

ins Feld gebrachten Assoziationen diskrepant auseinander. Das semantische Diffe-

rential von Sexualitat ist im Bereich von Lust. Genu13. Fortpflanzung und Leben 10

kalisiert.

"...da haben wir von Anfang an viel druber geredet, und irgendwo auch das

Miteinanderschiafen nicht so gesehen, da  es ehm, ja das es wirklich ehm ei-

gendich auch Leben bedeuter, das Miteinanderschlafen. Weil es ist immer so,

dail du, daB eine Schwangerschqft daraus entstehen kann."(w 11113)

Kondome und Aids werden hingegen mit Tod. Leiden, Seuche. Dahinvegetieren und

Bedrohung assoziert (vgl. Lenzen 1987; Bardeleben et al. 1985). Die Polarivit der

beiden Dimensionen plausibilisiert die Schwierigkeit, das eine mit dem anderen zu

verknitpfen, Aids und die Verhutung einer Infizierung wahrend sexueller Interaktio-

nen zu thematisieren. Auch ftir diese Diskrepanzerfahrung finden wir Beipiele in un-

serem Material.

"Und wenn man jetzt in so ner Situation halt auch so nach eh, ja nach Kondo-

men fragt, speziell jetzt, eh "103 uns doch en Kondom nehmen" oder so was,

das eh, eh, das pajlt irgendwie nich so in die Situation irgendwie rein. Weil das

is irgendwie, dann dreht sich das direkt weiter, ne.-(.-)..klar, mit Kondomen,

das ndchste Wort is Aids, ne.(.-).- Und eh, das is sicherlich kein eh Wort, an

dem man also, mit dem Won so im Hinterkopf oder Gedanken, mit der man

dann irgendwie sick lieben kann oder so..(.-).-mit Kondomen is ebend direkt,

sind direkt eben so Worte verbunden, die ebend eh, so ne Zweisamkeit oder

so'n, so'n Zusammensein oder Sick-Lieben irgendwie so eh im Widerspruch

stehen, ne."(m 12/23)
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"Das anzusprechen is
...

das wiirde erst mal irgendwie eh + ja, zersEren halt,

ne, die Simation. Find ich. Wiird schon irgendwie das a 6sen, ne. Also pfhh,

weil, man is da ja in ner Situation, in der man irgendwie ganz anders eh sick

gibt, so. Wenn man irgendwie zusammen mit irgendwelchen Leuren is, dann is

man nich zu jemandem zartlich oder so, ne. Oderfailt den an oder so was. Das

macht man, wenn man zu zweit is, ne. Weil man dann in so ner Situation auch

.-
dann hat man auch ganz andere Gedanken, ne. Also denkt eh, was weiB ich,

an Haut oder sonst irgendwas, ne. An Samt oder was weiB ich, an Augen oder

Qberhaupt, daB da en Mensch is, ne, mit dem man irgendwie ... dall der lebr

und eh, daB man selber irgendwie Zebt und
.

wenn dann irgendwie so
.-

das

zerstart halt. Mit Aids is eben nich Leben verbunden oder. Da is ebertTod auch

mit verbunden, ne. Und das is ebend eh
.-

das zerstart, ne. Deshalb glaub ich

eh, spr ..also hab ichdas auch nich angesprochen, ne. Allein schon # auch eh,

.-
is nich so, daJ3, daJ3 es so die

.-
diese eh liebevollen Sachen zersti rt, sondern

auch, wenn man Lust hat. Wenn man einfach nur Lust hat irgendwie. "Cm

12l23-24)

Die Assozianonen, die die Befragten mit Kondomen verbinden; gehen in eine dia-

metral andere Richtung als die Assoziationen, die mit Sexualitat verbunden sind.

Kondomen haftet der Geruch des Schmutzigen an:

"Ach, diese Automaten hlingen da in den Kneipen und und, das is irgendwie so,

das hat so fur mich so'n komischen Geschmack oder Geruch oder so. Die

ganze .-
halt auchwenn man in ner Kneipe is, auf em Klo, das stinkt schon, und

dann sieht man diese Automaten und so. Das verbindet man irgendwie da-

mit:'(14) "Und die hatten auch so'n komischen Geruch, ne. Also, waren halt

auch so biBchen ein... mit so ner Creme aberzogen oder so. Diese Creme hatte

irgendwie so'n Geruch, also irgendwie wie so'n Desinfektionsmittel, ne. Also

das hat irgendwie gerochen. Und das
.

den Geruch, den mocht aber doch

nicht, ne."(m 12/17)

6. Die Thematisierung von Kondomen kollidiert nicht nur mit den Liebesvorstellun-

gen, sondern auch mit den fiir intime Kommunikation typischen Strategien der Ab-

stimmung. Safer sex scheint im Kontrast zu der Uneindeutigkeit und Indirektheit

kommunikativer Abstimmungsprozesse ein Verhaltensmuster darzustellen, daB das

sich entwickelnde intime Geschehen unmiBverstandlich festlegt. Indirekte Kommu-

nikationsstrategien der Aushandlung von Intimitat auf der einen Seite und die Di-

rektheit und Eindeuti gkeit der Kommunikation, die mit der Thematisierung von safer

sex verbunden ist, bilden einen Widerspruch, der das Nichtpraktizieren von safer sex
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motivieren kann. Mit dem Kondom wird eine eindeutige Zieldefinition und Aus-

richtung des intimen Kontaktes festgelegt; einer offenen Gestaltung mit absichernden

Ruckzugsm6glichkeiten steht das Kondom als "zu konkret" entgegen.

"Weil, das is auch so jetzt, also pfhh, wenn jemand Kondome kauft, dann zeigt

er ja damit, daj3 er irgendwie Geschiechtsverkehr hat oder haben kannre oder

so hat und. Ja, das is halt irgendwie gut, ne. Also, es is nich irgendwie, also,

das is irgendwie so Zeichen halt auch. So auchfur einen seiber, ne."(m 121 13)

"Das, was ich nervig finde ist halt eben, ja o.k., dann ist hait eben so, daj3 man

sofort den ehm, den, da anfangen muB, sollte. Das ist dann schade irgendwo.
Es ist dann so: o.k., jetzt passiert das und das, also man hatte jetzr schort ein

Kondom benutzt undjetzt-muB es ja weitergehen, wir kannen nicht einfach um-

sonst ein Kondom benutzen und so. Das ist das, was mich daran sturt an so ei-

nem Ding:'(w 11115)

Besonders Manner fiihlen sich durch diese materiale Vereindeutigung des Hand-

lungsablaufs unter Handlungsdruck bzw. 'Vollzugszwang'. Kondome setzen einen

unter Druck, die Erektion aufrechtzuerhalten:

"Ja, dasfandich schwierig. Ja. Also, ichwar nich soirgendwie locker.Ich war

irgendwie biBchen verkrampfter und deshalb liefs auch nich so gut. Also hat

ich so das Gefuhl, ne. + Also + ja, es war halt, es war halt so'n so'n Druck da-

hinter biBchen."(m 12£19)

7. Intime Interaktion erfolgt in der Regel in Form einer "Schrittchen fur Schrittchen-

Interaktion" mit dauerhaften Riickkopplungsschleifen zu den Handlungen des jewei-

lig anderen. Eine vollkommene Interaktion soll sich in einer Symmetrie der jeweils
von den Beteiligten lancierten Handlungen ausdriicken, wobei das sexuelle Mitein-

ander simultan und von dem Liebespaar selbst gestaltet wird. Das Kondom markiert

gegeniiber dem iterativen Prinzip des Prozessierens einen stdrenden "Einschnitt" im

sexuellen Geschehen; die durch uberindividuelle 'sachliche' Vorgaben bedingte Za-

sur im sexuellen Akt wird negativ erlebt:

"...weil das Kondom hat ja dann schon so ne Zen
.-

Zasur. Und beispielsweise,

wenn es jetzi richtig gut abging, und er merkte das, dann wolite er halt nich

aufharen, um das Kondom anzuziehen, und dann haben wir erst mal so weiter-

gemacht, ne, ich bin dann gekommen, und dann hat er das Kondom angezogen.
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Aber das fand ich dann wieder doof. Verstehst du, wie ich das meine. Weil es

es war nick so ne Gleichartigkeit, ne."(w 34112)

"Aber halt so die Erfahrung, dann auf einmai praktisch irgendwo mittendrin en

Schnitt machen zu mussen, um erst mal zu sagen, so, jetzt muj3 ich mir erst da

mein Kondom druberrollen, und dann kdnnen wir weitermachen..(.-)..das hat

mich schon gest6rt. Weil ich hatte in dem Moment irgendwie so den Eindruck,

als als wiird irgendwas Sachliches, irgendwas Maschinelles ablaufen."(w

47117) Das "hat halt so was mit der Technik zu tun, was mir nich nich gefallt.

Is eh "...mehr spielerisch halt. nebenbei und nich so so direkt abbruchsmlij3ig.

Aber trotzdem. Ich denk mir, so viel Muhe mart sich doch gibt, irgendwo is es

halt en Einschnitt."( 17) "Aber ein Kondom is en Kondom."(w 471 18)

8. Wir hatten den Einsatz indirekter Kommunikationsstrategien und den ProzeB des

iterativen Kennenlernens als eine von den Akteuren benutzte LOsungsform zur Be-

waltigung von Unsicherheiten und nicht definierten Erwartungen interpretiert. Diese

Unsicherheiten reduzieren sich, je langer sich die Partner kennnen und eine eigene
Geschichte zur Strukturierung weiterer Kommunikationen aufgebaut haben. Die

Vertrautheit des Miteinanders hilft dann auch iiber die Unsicherheiten hinweg, die

mit einer Kondomnutzung in der sexuellen Situation verbunden sind. Der Einbau von

Kondomen in gefestigtere Beziehungen gelingt entsprechend besser; dagegen erweist

er sich in Erstkontakten als schwierig.

"...bei der Frau, mit der ich halt hdufiger schiaf. Da is dat eh is dat nich so dat

Problem
.-

Weil das da eh mit eingebaut wird, in irgendwelchen Spajl, den man

macht. Oder man unterhalt sich dabei auch noch oder
...

Das is halt ein an-

deres Mireinanderschlafen, weil ichdas viel haujiger machmit der. Und dat so

die einzige feste Beziehung is im Grunde. So ne so ne dauerhafre. Alles andere

hdufig so was is von nem Monat vieHeicht. Oder vielleicht von ner Nacht nur .

Da is dat irgendwie wat
.- ja also Ehedhnlicheres, wat mehr Routine hat ..Und

wo vielleicht so eh en bltider Witz uber so'n Pariser bei jemand, den man nich

so gut kennt, schon wat is, wst' eh die Stimmung da kaputt machen kann, is dat

da gang und gdbe, zu aberlegen, welche Drucke man drallf machen k6nnte

oderso. So'nbi chen zuverulken/'(m 49/11)

"Wenn man jahrelang mit jemanden zusammen ist und das ist ja irgendwie wie

gesagt, schon eingespielt, so man weijl, gleich muBte aufhdiren, dann muJ3te das
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Ding uberstreifen und dannflingste, machste weiter oder war. Das war einfach

alles so eingespielt. Und die Situation war aber nicht eingespielt..."(m 3017)

Resiimiert man die Ausfiihrungen zu Erfahrungen mit und Einstellungen und Hal-

tungen gegeniiber Kondomen, so scheint in den von uns erhobenen Interviews die

Einbettung eines risikoarmen Sexualverhaltens zumindest problematisch und mit

Unsicherheiten und Unvertriglichkeiten behaftet zu sein. Das Kondom selbst mit der

ihm eigenen Materialbeschaffenheit, die mit dem Kondom verbundenen Bedeu-

tungsgehalte und die mit einer Kondomverwendung verbundenen Handlungsnot-

wendigkeiten und Umgangsqualitaten laufen den Sinnauslegungen und Strukturie-

rungsmomenten von Intimitat entgegen. Eine Thematisierung und Praktizierung von

safer sex kollidiert sowohl mit den Liebesvorstellungen der Akteure, als auch mit

den fiir intime Kommunikation typischen Handlungsstrategien: Der hinter den Lie-

besvorstellungen versteckten Sexualitat steht die mit Kondomen verbundene Offen-

heit der sexuellen Intention gegeniiber, Vertrauen steht MiBtrallen gegeniiber, die

Vorstellung des Gleichklangs der Seelen, die in der sexuellen Vereinigung ihren

Ausdruck findet, kollidiert mit den mit Kondomen verbundenen Grenzziehungen, die

Einzigartigkeitsvorstellungen geraten in Widerspruch zu den mit Kondomen assozi-

ierten anderen Beziehungen und die Lebenssemantik kollidiert mit der Todesseman-

tik. Die fiir intime Kommunikation typiSChen indirekten Strategien kollidieren mit

der Direktheit und Eindeutigkeit der Kondomverwendung, die Einfiihrung des Kon-

doms schlieBlich bedeuret eine Zasur im gleichfarmigen Ablauf der langsamen An-

naherung.

Es ware aber verfehlt, die Kondomverwendung in einen unauflosbaren Gegensatz zu

den Implikationen und Smikturierungsmomenten von Intimitit zu setzen. Denn in

dem erhobenen Material finden sich zahlreiche Darstellungen, in denen den Sexual-

partnern eine Einbettung der Kondomverwendung im Rahmen der interaktiven Ab-

stimmungsbemithungen gelungen ist. Allein es bedarf besonderer Bedingungen und

Bemuhungen der Akteure, gegen die Strukturprobleme anzugehen und die Themati-

sierung und Praktizierung in den Interaktionsverlauf zu in,egrieren. In den Fallge-
schichten, in denen eine Kondomnutzung erfolgreich und relativ komplikationsfrei in

das intime Handlungsgeschehen integriert werden konnte, scheint das Gelingen von

verschiedenen Momenten abhangig gewesen zu sein. Welche Faktoren sind hier be-

deutsam?

1. Eine Kondomverwendung kann unter doppelter Intention erfolgen: zum einen als

Verhiitung, zum zweiten als Infektionsschutz. Gelingt es Akteuren, die Kondomver-
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wendung als Verhiitung in die Interaktion einzufiihren, dann fallen all die mit Aids

verbundenen Assoziationen weg oder treten zumindest in den Hintergrund.

"Und irgendwann haben wir auch dann so daruber gesprochen, wie wir das

jetzt so machen mit dem Schlafen..(.-).-ich war dann auch en biBchen langer

dageblieben, und wir lagen glaub ich auch im Bert wieder, + und ich glaub,

sie hat irgendwie den Vorschlag gemacht, Kondome zu nehmen. Und eh, da

hab ich ihr gesagt, ich wei.13 nich, wie das is, ne, mit Kondomen. Hat ich ir-

gendwie keine Eifahrung mit, und dann hatte sie gesagt, eh, also ihr fruherer

Freund kane das schon mal hatte die genommen und so, und das

ginge..(.-)..Und eh, dann hab ich sie gefragt, warum sie nich die Pille nimmt,

und da hat sie gesagt, das mi chte sie nich, die Pille nehmen.-(.-)..Sie sagre, das

wurde ihrem Karper schaden und so. Und eh, sie wilrde halt ebert das entwe-

der so machen, daj3 sie das mit den, die Tage abzahlt oder eh, daB sie irgen-
detwas anderes nimmt. Und da haben wir uns daruber unterhalten. Und dann,

ja, dann hab ich Kondome gekauft."(m 12112-13)

Die Thematisierung der Frage der Verhiitung und des Sichschiitzens kann dann als

Ausdruck von VerantwortHchkeit und Abstimmung gewertet werden.

"...das hatte sie noch keiner gefragt, ne, das mit der Verhiltung oder so. Und,

ich glaub aber auch, siefanddas gut, daB ich das gefragr hab, ne. DaB ich das

nick alles so laufen lasse, ne. Sie hatte auch irgendwie so das Gefilhl, daB sie

daffir verantwortlich war. Das # (3). Ja, das hat sie schon gefragt. Aber so, da

jetzt eh, in so ner, in dieser Situation, also wo dieser, wo's eben darum geht,
also man weiJ3 irgendwie, man schlaft jetzt gleich zusammen oder so, ne, hat

man irgendwie das, also ich hab irgendwie das Gefilhl, da-B das leichter ruber-

kommt, nach der Verhiltung zufragen. Weil das auch irgendwie so'n, so'n Zei

chen is von irgendwie, von ner Zusammen.- also von ner Abstimmung, ne.

Vorstellungen einer gleichgewichtigen Verantwortlichkeit der Parmer konnen ebenso

ihre Umsetzung finden. Kondome beziehen den Mann in die Verantwortung ei r .:

Schwangerschaftsverhutung mit ein:

"Bei mir war es ja schon so, daB ich es als Empflingnisverhutung schon benutzi

hab. Also insofern war's mir auch immer wichtig, welches Verhditnis der Typ
dazu har, ne. Undfur mich war das irgendwie erleichternd, wenn der Typ das

relativ unkompliziert nahm, weil ich damit die Verantwortung nich mehr so

hatte."(w 34112)
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2. Die Thematisierung der Benutzung von Kondomen unter Verhiitungsaspekten er-

milglicht zwar die Ausblendung der Aidsassoziationen; die Frage, wie das Kondom

in die intime Handlungssequenz integriert werden kann, bleibt damit aber noch of-

fen. Wir finden in unserem Material Beispiele fur eine gelungene Integration. Ein

Teil diescr gegluckten Versuche ist auf die besondere Handlungskompetenz der Ak-

teure zuriickzufuhren. Sie verlassen das Strukturmuster, das wir als ein Prozessieren

mit dem Rucken zur Zukunft beschrieben haben, drehen sich gleichsam um und

struknineren ihre Handlungen souveriin "im Angesicht" des Beischlafs. Aber gerade

die Vertreter einer romantischen Liebe tun sich mit einer solchen "Wende" schwer.

"Er hat zuerst gefragt, wie das mit Verhumngsmittein ware. Und dann habe ich

gesagt, ich nehme keine Verhiltungsmittel, bzw. ich habe ein Diaphragma, das

ich aber nicht dabei habe, und dann, tja, dann war das eben klar mit Kon-

dom."(9) "Und dann hat er gesagt, ja, dann ziehe ich ein Kondom fiber. Er

muBte dafur sich dann hinsetzen, weil er die von seinem Bett aus nicht errei-

chen konnte, hat die dann aus der Schachtel genommen und sich dann im Sit-

zen so uberzogen. Und ich habe dann irgendwie dabei - ich bin liegengeblie-
ben und habe ihm solange irgendwie aber den Rikken gestreichelt oder

so."(10) "...hatte so einen naturlichen Umgang damit oder auch so eine offene

Art, daJ3 uberhaupt keine Peinlichkeit ai kam. Und ich weiB noch, daj3 ic h ihn

dann gefragt habe, was fiir eine Sorte das ist, daB er die dann irgendwie noch

angepriesen har, daB er mir auch das Gef£ihi gegeben hat, daB er...sich gut in-

formiert hat."(w 09110)

"Dann meinte er nach ner Zeit auch, 'ich hol jerzt mal ein Kondom', das hat

mich dann irgendwo fasziniert, so daB er v8llig ohne Scheu aus dem Bett aus-

stieg..sein kleines K erchen stand jetzt neben dem Kleiderschrank. Dann hat

er sein kleines KOfferchen aufgemacht und hat dann so ein kleines Lederetui

rausgehok und da waren die Kondome drin. Das fand ich so, das ist ja schon

Perfektionismus hier." (11) "Er hat sich ans Bett unten ans Fuj3ende gesetzt

und hat sein Kondom riibergestreift und ich habe auch zugeguckt und dann

haben wir das erste Mal miteinander geschlafen." (w 08112)

"Und das hab ich dann einfach so gemacht. Ich glaub, sie har das auch gar

nicht so richtig mitgekriegt, weil sie auf dem Rucken lag. Und ob sie jetzt die

Augen zu hatte oder auf hatte, wei  ich nich. Das passierte dann doch irgend-
wie uber sie hinweg. Hat sich da eher ausgeliefert. Gerne ausgeliefert eigent-

lich..."(m 41112).
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In all den zitierten Beispielen einer gelungenen Kondomverwendung haben wir es

mit Akteuren zu tun, die selbstbewuBt das Geschehen gestalten, den anderen offensiv

angucken, an dem Anziehen des Kondoms partizipieren und sich nicht durch indi-

rekte HandIungen durch den Beischlaf mogeln.

3. Eine ahnlich souverane Haltung der Akteure im Umgang mit Intimitat liegt den

Beispielen zu Grunde, in denen das Kondom entgegen seinen surenden Implikatio-

nen als belebendes Moment in das sexuelle Handeln der Intimpartner eingebaut wird.

Hier werden die spielerischen Elemente von Intimitat aufgegriffen und mit Hilfe des

Kondoms gesteigert. Die Frage der Verhiitung wird wie jedes andere Thema als eine

MDglichkeit aufgegriffen, Spa13 miteinander zu haben, die Ernsthaftigkeit der vielen

Intimgeschichten anhaftenden Handlungsprozesse und der mit dem Kondom verbun-

denen Assoziationen k6nnen kompensiert werden. Aber auch diese L6sungsform
findet man nicht haufig bei den Vertretern romantischer Liebe.

"Ichfinde die eigentlich ganz lustig. Irgendwie ich finde es eigentlich unheim-

lich sch,5n, so ne Unterbrechung, mal packste ein Kondom aus, und es macht

Spajl. Ich finde es eigentlich nett..(.-)- es ist ne nette Unterbrechung, wo man

einfach so miteinander einfach bastelt. So einfach so ne schdne + ehm,+++

so ne ++. Ich kann es schwer ausdrucken, es ist irgendwie+ + +,so sowas, ne

Unterbrechung. Man muJ3 einfach mal was anderes miteinander machen. Man

spielt ein bischen."(w 11/15) "

'Wir haben auch sehr viel Wine dabei gemacht. Er hat also die Kondome an-

gepriesen, wie warme Semmet, ach ganz toll und ganz super...er hat mich dann

so uberreden kdnnen, dajj wir miteinander, daJ3 Kondome jetzt gut sind, ich

mochte ihn auch irgendwie so gerne...er hat mich dann mehr so durch Zdrt-

lichkeit uberredet, nicht mehr zu reden."(w 08111)

Auch nach dem Beischlaf kann das Kondom als Gegenstand aufgegriffen werden,
mit dem man seinen Spa8 haben kann:

"...irgendwo noch Spdjlchen mit gemacht..(.-)..wir haben Kn6tchenmuster

darein gemacht. So verschiedene Kndtchen. Und hier aufgehangen und da auf-

gehangen. Und am nachsten Morgen hat's dann einer irgendwo versteckt und

der andere hat's dann wiedergefunden und sich tierisch druber beammelt und

(Lachen). Also das war eigentlich das ganze Kondom nur ne ne Rumspiele-

rei."(w 47l 18)
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"Man schmeiBt es hinter den Schreibtisch. (Lachen) Oder in den Blumen-

topf··(..).Also irgendwie auch ein biBchen verspielt damit. Er nimmt auch

gerne eine schwarzes Kondom."(w 07/13)

4. In nur wenigen Interviews gestaltete sich das Kondom als Nahtstelle eines

"bewuBteren Zusammenseins". Hier wurde mit dem Gebrauch eines Kondoms die

Aufmerksamkeit der Parmer auf das Geschlechtsteil des Mannes konzentriert. Der

eregierte Penis erfihrt eine leichte Asthetisierung und dies durch die Handlung der

Kondombenutzung und der damit verbundenen Pause. Die Kondombenutzung selbst

erh ilt damit etwas "sch6nes". Auch in dieser L6sungsform weichen die Akteure von

dem Strukturierungsmuster von Indmitat ab. Sexualitat wird offensiv und direkt aus-

gelebt:

"Also in dem Moment, wo er ein Kondom anzieht, vertindert sich schon was

dadurch, weil in dem Moment ist es ja auch nicht so flieflend dadrin, sondern

er steht auf, geht das holen, zieht es an, ab dann fangt halt auch so ein Spiel
halt an zwischen uns, das bleibt jetzr nicht dabei, wie er das Kondom nimmt

und anzieht oder wie wir dariiber reden vorher, das geht eben darin uber. Also

in den ganzen Akt uber und sich irgendwie auch die ganze Situation verdn-

derf(S. 12). Das Kondom "...beeinflujjt ja. Also eher, da  es vielleichz so be-

wuilter wird. Schon wie ihr Freund sich das Kondom anzieht, "das zu beob-

achten gqftillt mir sogar"CS. 11). Sie entdecke bei sick eine distanziertere Hal-

tung dem Freund gegenuber, "...dajj von mir aus mehr Aufmerksamkeit

kommt...auf ihn"(S. 12/ 13). Die intime Situation verandere sick filr sie schon

darin, "..wie wir andere Ideen haben, miteinander zu schiafen."(w 071 12).

"Mir macht es teilweise, mir macht es SpaB, das auch ilberzustaipen..(.-)..Also
ich finde es irgendwie blade also irgendwie tut es mir dann irgendwo auch

wenn der Mann sich umdreht und ne sick ein Kondom uberstillpt es ist ir-

gendwo ehm + + ich weiB es nicht. Es kommt drauf an, es kommt auf die Si-

tuation an..... Es kann man wundervoll mit einbeziehen."(w 1 1 l15)

5. In einigen Fallen werden von den Interviewpartnern auch positive Effekte einer

Kondomverwandung thematisiert. So kann beispielsweise das Kondom vom Mann

instrumemtell eingesetzt werden, um den Geschlechtsakt zu verlangern.

"Letztendlich muj3 ich sagen, dajj ich mit Kondomen eigentlich gar nick

schlechtfahre, weil's einfach meine
..

meinen Orgasmus hinauszi gert. Und an-
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dererseits empfind ich's naturtich gefuhlsintensiver, wenn das ohne Kondome

passiert, wenn man ohne Kondome miteinander schitift."(m 41112).

Fassen wir die Ergebnisse dieses Kapitels zusammen. Wir haben danach gefragt, wie

sich eine Thematisierung und Praktizierung von safer sex fiir die Akteure, die sich

am Ideal romantischer Liebe orientieren, mit der Grundstruktur intimer Komrnuni-

kation vertragt, wie sich die spezifische Handlungssequenz einer Kondombenutzung
in das intime Interaktionsgeschehen einpa.Bt. Die Interviews zeigen, daB sich in der

Regel eine Kondombenutzung als schwierig erweist. Die Thematisierung einer Kon-

domverwendung st6Bt auf Spannungslinien, die zum einen aus den Liebesvorstellun-

gen der Akteure, zum anderen aus den Strategien intimer Kommunikation resultie-

ren. Wir haben versucht, die einzelnen Konfliktpunkte genauer empirisch zu be-

schreiben. Sollen diese uberwunden werden, bedarf es besonderer Bedingungen und

Kompetenzen der Akteure. In den Fallen, in denen eine Kondomverwendung ge-

gliickt ist - und dies war in 11 von 30 Interviews der Fall -, handelt'es sich um eine

Uberformung des dominanten intimen Kommunikationsmusters: Die Thematisierung
von Kondomen im Bedeutungshorizont von Verhiitung und nicht im Kontext eines

Infektionsschutzes, die offensive direkte Gestaltung des Beischlafs und einer Kon-

domverwendung, die ironisch spaBige Integration von Kondomen in den intimen

Handlungsablauf und eine Asthetisierung des mannHchen Glieds wahrend der Kon-

dombenutzung sind Losungsformen, die man aus den Interviews rekonstruieren

kann. Ob und wie man an diese L6sungen in einer gesundheitlichen Aufklarung an-

knupfen kann, werden wir am Ende uberlegen. Zuvor wenden wir uns der Analyse
eines zweiten Idealtypus zu, dem hedonistischen Liebesideal.
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III. Die Orientierung am hedonistischen Ideal

Die Grundproblematik intimer Kommunikation, die sich aus der Offenheit und Un-

terstrukturiertheit der intimen Situation ergibt, verlangt von den Beteiligten eine Re-

duktion von Sinniiberschiissen und eine zunehmende Vereindeutigung der komple-

xen sozialen Situation. Die notwendige Interpretations- und Definitionsarbeit der

Interaktionsparmer gestaltet sich, wie wir gesehen haben, auf dem Hintergrund der

jeweils von ihnen praferierten Beziehungs- und Partnerschaftsideale. Die Erwartun-

gen und Anspriiche, die sich um Idealvorstellungen eines optimalen Beziehungsmo-

dus zennieren, helfen, die Vielfaltigkeit und Vieldeutigkeit der Informationen zu ka-

nalisieren und die Offenheit der Situation intimer Kommunikation zu strukturieren.

Dabei orientieren sich die Akteure nicht alle am Ideal einer harmonisch-reziproken

Liebesbeziehung. Fiir einen Teil der Befragten verbindet sich mit dem Eingehen ei-

ner intimen Beziehung in erster Linie der Wunsch nach einem lustvollen sexuellen

Erlebnis - ein Erwartungs- und Vorstellungsraster, das eine alternative Handlungs-

ausrichtung der intimen Situation mit sich bringt.

Schon in unseren theoretischen Vorannahmen hatten wir auf die Existenz eines ande-

ren Musters verwiesen, das andere Handlungsziele als das romantische Liebesideal

verfolgt. Das hedonistische Liebesideal ist dadurch gekennzeichnet, daB hier Liebe

und Sexualitat in starkerem MaBe entkoppelt sind. Punktueller sexueller Genu8 stellt

das Ziel der intimen Ubereinkunft dar. Entsprechend ruckt anstelle einer wechselsei-

tigen Bezugnahme starker eine allein auf die eigenen sexuellen Bediirfnisse ausge-

richtete Handlungsorientierung in den Vordergrund. Bei der Betrachtung des von uns

erhobenen Fallmaterials finden wir unsere Annahme bestatigt, daB in Abgrenzung zu

dem Ideal einer romantischen Liebessemantik ein zweites, wenn auch weniger ver-

breitetes intimes Handlungsmuster existiert, das sich als ein hedonistisches Intimi-

tatsideal qualifizieren la8t. 20 der insgesamt 50 erhobenen Intimitatsgeschichten
k6nnen dem hedonistischen Ideal zugeordnet werden.

Um die Charakteristik des hedonistischen Intimitatsideals und die ihm eigenen

Strukturierungsmomente und Problemfelder zu erlautern, schlagen wir einen anderen

- und kiirzeren - Weg ein, als wir bei der Analyse des romantischen Liebesideals ge-

gangen sind - wir haben dieses Vorgehen am Ende von Kapitel B H. begrundet. Wir

stellen unseren Ausfuhrungen ein prototypisches Fallbeispiel aus dem Interviewma-

terial zur Illustration unserer Analyse voran. Wir fragen dann, wie sich das hedonisti-



sche Ideal einer monologischen Orientierung am sexuellen Lustgewinn kontrastie-

rend von dem romantischen Liebesideal abhebt, wie in dem Verfdlgen eines hedoni-

stischen Ideals die problematische Grundstruktur von Intimit t eine spezifische Sinn-

auslegung und Zurichtung erfahrt (1). Die Ausrichtung der intimen Begegnung auf

einen augenblicksorientierten sexuellen Lustgewinn geht mit spezifischen Strukturie-

rungsbemiihungen der intimen Situation einher. Dabei weichen die eingesetzten

kornmunikativen und regulativen Strategien zum Teil von denjenigen ab, die wir bei

der Darstellung der am romantischen Liebesideal orientierten Intimit itsgeschichten

kennengelernt haben; in welcher Weise die Orientierung an einem hedonistischen

Ideal die Ansteuerung eines intimen Kontaktes strukruriert, versuchen wir zu rekon-

struieren (2). AnschlieBend gehen wir der Frage nach, wie sich die Problematik eines

Aids-praventiven Verhaltens mit einer Orientierung an sexuellem GenuB vertragt,

welche Probleme und Chancen fiir die Einbettung der Kondomverwendung in die

intime Handlungssequenz mit dem hedonistischen Ideal und dessen kommunikativer

Realisierung verbunden sind (3). Doch bevor wir uns diesen Aspekten im einzelnen

zuwenden, wollen wir unser Augenmerk auf eine Intimgeschichte eines hedonisti-

schen Akteurs richten, um zu verfolgen, wie er den intimen Geschehensablauf in

Hinblick auf das angestrebte Ideal zu vereindeutigen vermag.

Beispiel: Der aberlegene Anmacher (Interview Nr. 171

Der Interviewte befindet sich mit seinem Bruder und zwei befreunderen Frauen in ei-

ner Diskothek. Wahrend die Frauen alleine auf der Tan flache sind, erblickt er "ein

Mddchen": beide kennen sich lediglich vom Sehen. Er sieht wiederholt zu ihr hin-

Gber, was sie auch bemerkt, es kommt "zum ersten Blickkontakt''. "Man muj3 das si-

cherlich erst mat bei kurzen Blickkontakten belassen. Einfach um zu sehen, ob ein

gewisses Interesse da is oder nick:' Durch den Blickkontakt sei er sich sicher gewe-

sen, "da0 es kiappen wurde..(..)..Zumindest, da  ich mich mit ihr unterhalten kann."

Wie zuflillig sucht er die rtiumliche Ndhe der Frau auf, indem er sich mit seinem

Bruder zu dem in ihrer Ndhe befindlichen Tiirsteher der Diskothek gesellt. Die dr :t

b reundeten Manner beginnen ein Gesprdch. Der unternommene Ortswechsel

machtfur den Mann dasinteresse der Frauan seiner Persondeutlich: "...und da hab

ich hak gemerkt, da  sie so gesehen auch ein gewisses Interesse harte, weil sie dann

natiirlich auch wieder mehr dann in Richtung, nich in Richang Tamfldche geguckt

hat, die dann auf der anderen Seite war, sondern dann auch eher in Richtung Tur-

steher, und so merkte ich dann an und filr sich schon gam gut, dajj da ne gewisse

Sympathie oder Interesse vorhanden war." Der Interviewte dujlert gegenaber den
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beiden anderen Mannern die Absicht, zu dem "interessanten Mddchen" zu gehen.

Diese 6ffentliche Kundgabe seiner Absichten eriebt er als "Ansporn, dann braucht

mart sich auch nich so nen grojlen Ruck zu geben, dann hat man eher, ja zwei, die

vielleicht jeni in dem Moment dadrauf achten, was man macht, und es is von daher

sicherlich eher noch en Ansporn, sickdann ja, da richtig einzusetzen.-(.-)..Weii man

in dem Moment naturlich auch keine, keine Angst zeigen mdchte." Er stellt sich zu

der Frau hin und grinst sie an, die Frau lacheit zuruck. Sein Bruder gesellt sick

ebenfalls hinzu; da dem Interviewten selbst in dem Moment wenig einfailt, erlijTnet

sein Bruder das Gesprtich und binnen kurzem ist man in ein Dreiergesprdch vertieft.

"Und dann war's fur mich relativ einfach, mit ihr weiter uber irgendein Thema zu

reden." Der Bruder zieht sich nach kurzer Zeit zuriick und geht zu den beiden be-

freundeten Frauen hinuber, die mirtierweile von der Targfliche zuruckgekommen

sind. Der Interviewte unterhak sich mit der neuen Bekanntschaft uber seine berufli-
che Tatigkeit in einer Klinik; dieses Thema macht ihn in den Augen der Frau interes-

sant, zugleich weiB er eine Menge zu erzablen. Die "beiden anderen Mddels" kom-

men zu dem Paar undbeschweren sick fiber die Abwesenheit des Interviewten. Bevor

er sick wieder zu seiner Gruppe begibt, treffen beide eine indirelae Verabredung far

ein Wiedersehen: "Ich hab gesagt, 'wie lang bleibst du noch hier?' Und da sagre sie,

wiiBte sie noch nich genau, sie wolite jetzt vielleicht noch in en andere Discothek

fahren, aber es kdnnte Sein, daJ3 sie nachts um eins oder zwei Uhr noch mal vorbei-

schauen warde. Und das war's dann." Gemeinsam mit den beiden anderen Frauen

und seinem Bruder verbringt der Mann einen "amusanten" Abend, bis die anderen

ins Bert wollen und er sie nach Hause fdhrt. Er fuhlt sich noch nicht mude undfa t
den Entschlujl, zur Diskothek zuruckzufahren, um zu schauen, ob die eben kennen-

gelernte Frauvielleicht zugegen ist.

"Sie saB namlich da wieder alleine, war woh£ auch zwischendurch in der anderen

Discothek gewesen undfreute sich dann direkt richtig, dajl ich da ankam. Ich wurde

also mit nem Ldcheln begruBt, und das war fiir mich schon ein recht wirksames Si-

gnal, um zu sehen, daB ein gewisses Interesse da war..(..).-dadurch wird man dann

auch wiederum sicherer im Auftreten und Reden, wenn man dann merkt, da  so ge-

sehen, daB das Interesse da ist." Man unterhalt sich Uber alles mt;gliche. Er scherzt

und versucht, lustig zu sein, um das Interesse an der eigenen Person zu erhahen; er

gibt sich vielseitig, "nick nur so en ernsthafter Typ, mit dem man nur uber irgend-
welche Probleme sich unterhaken kann, sondern man muB denn so gesehen auch in

gewisser Weise vermittein, daJ3 manviel Spajj zusammen haben kann." Die Belusti-

gung der Frau bestlitigt ihn. Dajl die Frau sich "uberhaupt nich mehr fur andere Sa-

chen interessiert" und sich ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert, werter

er als deutliches Zeichen ihrer Sympathie. Mittlerweile ist es vier Uhr morgens, die
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Diskothek leert sick: beide fassen den EntschluD, gerrennt nach Hause zu gehen und

verlassen die Diskothek.

Der Mann ist sick der Zwiespaltigkeit der entstandenen Situation bewujlt: "...der Ab-

schied war vielleicht so gesehen eher augenscheinlich. Das heiBt, ne Gelegenheit,

um dann jemanden maher an sich zu binden, so gesehen. So richtig mit Abschied, ich

weiB nich, man hat vielleicht gemerkt, daB + oder ich, im Grunde genommen wolit

ich noch gar keinen Abschied nehmen, und sie hat sicherlich auch, oder hab ich auch

so in gewisser Weise gemerkt, daB sie im Grunde genommen auch noch nich nach

Hause gehen wolite. Das hatte man schon gemerkt. Das war das, dieser Abschied

war eher so, augenscheinlich. Im Grunde genommen war das nur weil, weil in der

Situation vielleicht nichts anderes mehr iibrig blieb." Ein "diplomatisches Vorgehen"

ist vonnbten, um.die entstandene offene Situation zielgerichtet voranzutreiben. Um

die Frau nicht abzuschrecken und nicht merken zu lassen, "wohin der Hase Iduft", ist

der Mann bemeiht, "ziemlich ruhig zu bleiben und nick zu zeigen, daB man jetzt un-

bedingt mit ihr nach Hause gehen will". Zum Abschied kuJJt der Mann die Frciu auf
beide Wangen, so wie er es immer macht bei Frauen, die ihm sympathisch sind. "

..das merkt man auch, ob eher da eine abweisend ist oder ob eher eine da zugeneigr
ist". Die Frau hat ihm direkt ihre Wange entgegengestreckt, was er als Ermunterung

interpretiert, sie kurz in den Arm zu nehmen. Durch eine an ihn gerichtete Frage er-

affnet sich erneut ein Gesprach zwischen ihnen. Der Mann schlagt vor, da es zu kalt

ist, sich doch in sein Auto zu setzen. Im Auto unterhalten sich beide weiter, "da war

fiberhaupt kein Thema mehr von nach Hause gehen oder so da." Durch konkretere

Fragen kidren sie beide jeweils die Beziehungssituation des anderen ab, "ob sie

einen Freund hat, ob ich ne Freundin hab". Der Mann geht nun "recht forsch" vor,

indem er die Frau k6rperlich beruhrt: "hab dann einfach den Arm um sie gelegt,

glaub ich auch ihre Hand genommen und die gestreichelt, und, hab dann gemerkt,

daf3 ihr das auch ganz gui gefiel. Und hab dann irgendwann auch mich zu ihr riiber-

gedreht, und es einfach drauf ankommen lassen und auf den Mund gekujjt." Die Re-

aktionen der Frau bestarken ihn in seinem direkten Vorgehen: "hab schon gemerkt,

daB sie dann so gesehen recht, wie soil man sagen eh, recht angetan war von den,

von der Kasserei, und daB sie auch etwas, eh, wie soil man sagen, ihr etwas warmer

wurde. Das hat man gemerkt, also wurd dann auch etwas wilder..(..)..und sich dann

auch zu mir riber beugte und dann auch recht wild an zu kussenjing, und auch ver-

suchte, was we66 ich, eh, an meinen Rucken zu kommen. Eh, das hab ich schon ge-

merkt. Und dann, was wei.f3 ich, so erste Gerausche kamen dann auch, und, von ihrer

Seite her, eher so'n ieises Stdhnen oder wie man's nennen soil." Der Mann hat ver-

Stlchz, ihr unter die Bluse zu gehen, "und das ging auchganz gut". Doch die Situariort

- "im Auto, morgens umfunf Uhr, es war doch kalt" - setzt dem Geschehen Grenzen.
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Nachdem sich das Paar "das erste Mal abreagiert" hat, verabschieder man sich und

trifft eine Verabredung fur den nachsten Tag zu einem Kinobesuch. Die Frau steigt

aus, geht hinuber zu ihrem Auto undfahrt nach Hause.

BeimTreffen am ntichsten Abendfailt dem Mann das schicke Aussehen der Frau auf,

was er als Bemahen interpretiert, "da  sie mich damit in gewisser Weise anmachen

wolke". Wdhrend des Kinobesuchs streichelt er der Frau den Arm. Anschli end ge-

hen sie in ein Cafe' und unterhalten sich gemeinsam aber den Film. Unvermirtelt

macht der Mann den Vorschiag, zu ihm nach Hause zu fahren. "So gesehen war es

ne recht dreiste Frage, zu sagen oder zu fragen, ob sie Lust hatte, mit zu mir zu

kommen und da noch ein Kaffee zu trinken. Aber ihr war dadurch naturlich in gewis-

ser Weise auch klar, ehm, daB ich an ihr ein recht groBes Interesse hatte. Und so ge-

sehen hat sie sich das vielleicht, na ja, ne Sekunde aberlegt und hat dann zuge-

stimmt." Zuhause bei ihm bieret der Mann der Frau ein Glas Wein an ("ich hatte an

undfur sich auch ilberhaupt keinen Bock, Kaffee zu kochen, das war an und filr sich

eher nur so gesagi'). Zielstrebig versucht der Mann, dem Geschehen eine eindewig
sexuelle Bestimmung zu geben und die Partnerin in ihrem sexuellen Begehren zu

stimulieren. Sein erkundendes und direktes Vorgehen lauft fast lehrbuc hhaft ab:

"..wenn jemand in der Wohnung is, is es retativ einfach so gesehen, dann, dann sent

man sick zusammen hin, aufs Sofa, also nick gegenaber, sondern eher nebeneinan-

der. Und dann haben wir halt en GlaschenWein getrunken zusammen und ehm, uns

unterhaken. Wobei dann da auch wieder irgendwelche Spriiche dabei waren, mit in-

direkten Anspielungen dann vielleicht auch.-(..).-Wenn man auch nebeneinander

sitzt. Man nimmt sich dann in den Arm, kiljlt sick und, dann leg ichs dann auch mei-

stens drauf an und seh, wie weit ich dann gehen kann..(..).D.h. man geht dann auch,

ehm, + nah eher, was weiB ich unter die Bluse, streichek den Rficken oder kiij3t vor

allen Dingen am Hals, da merkt man, ob rte Frau empfindlich is, ob sie dafiir emp-

fanglich is, das merkt man dann schon ganz gut. Oder ins Ohrilippchen. D.h. bei ihr,
sie harte so gesehen ein empfindliches Ohriappchen, und dann war das so gesehen
nich so schwierig. Da merkt man dann an undfur sich schon, daB man ganz gut vor-

warts kommt. Und, ehm, ja, man merkt dann, ob sie so gesehen bereit ist, immer

weiter zu gehe i oder ob eher eh, dann en Punkt kommt, wo sie sagt, 'jetzt is Feier-

abend'...die Initiative geht dann so weir, daD man dann versucht, den anderen dann

auch auszuziehen." Der Mann entkleidet die Frau stuckchenweise, verknupft mit

Kassen. Die Frau wird zunehmend aktiver, beginnt ihn ebenfalls zu entkleiden. Sie

legen sich gemeinsam ins Bett, man umarmt und kuBt sich; "irgendwann versucht

darin, ehm, wie soil ich sagen, na ja, daB dann gleich so gesehen, na ja, ihre Schen-

ket  ner oder so, und dann, und dann miteinander geschiafen."
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Bevor es zum Beischlaf kommt, fragt der Mann die Frau, ob sie die Pille nehme; sie

verneint dies. Unabblingig von ihrer Antwort sei es fiir den Mdnn von vornherein

klar gewesen, daA er aufjeden Fall ein Kondom verwenden warde, "einfach aus dem

Risiko heraus, daB man Aids kriegen kann ..(.-)..und daJ3 auch andere Geschlechts-

krankheiten damit ubenragen werden k6nnen". Er geht ins Bad, wo er seine Kon-

dome aufbewahrt; er zieht ein Kondom problemlos "ganz normal" an. "Da hat sie

auch ganz locker vom Hocker zugeguckt, zugesehen. War fur sie auch nick irgend-

wie, irgendwas Abweisendes oder sonst was." Nach dem Beischiaf hat die Frau mit

darauf geachtet, daB das Kondom "auch wieder heile da raus kommt."

Die monologische Orientierung an dem eigenen Lustgewinn, die die m6glichen Wi-

dersidnde der Frauen zu uberwinden hat, um zum Ziet zu kommen, Setzi sick im

Kondomgebrauchfort: Praktiziert wird eine generelle Kondomverwendung aus dem

Interesse heraus, sich zu schiltzen. Der eigene Umgang mit Kondomen bekommt Mo-

dellcharakter:

"Also, die Frauen sind da eher gehenunt, gerade, was Kondome angeht, aber wenn

man damit auch recht locker umgeht, dann verlieren sie an und fiir sich auch sehr

schneli die Hemmungen. Wenn man das als ganz naturlich ansieht, dann ist das fur

die meistens auch kein Problem mehr. Daran merkt man das auch, regt man sie auch

zum Nachdenken eher an mit."(14)

1. Charakteristika des hedonistischen Intimitatsideals

In unserem Beispiel wird die der Intimitatsinteraktion eigene kommunikative Leer-

stelle durch eine spezifische, hedonistische Sinnauslegung "geschlossen" Durch

welche Merkmale ist ein hedonistisches Ideal genauer gekennzeichnet?

1. Ziel des Beisammenseins ist das Ausleben des sexuellen Begehrens, sexueller Ge-

nuB erhalt die erste Praferenz, Sexualitiit ist nicht - oder nicht in dem Ma e - an Lie-

besbedingungen geknupft. SpaB zu zweit durch das gemeinsame Ausleben des sexu-

ellen Begehrens ist das Ziel des Intimkontaktes:

"Sie wollte halt einfach mal ihren SpaB haben..(..).ich wollte auch meinen

SpaA." (m 01l4)
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Der Intimkontakt zielt auf die Lust fiir den Augenblick:

"einfach just for fun, in gewisser Weise ja. War also kein, keine Absicht da-

hinter, mit dieser Dame langere Zeit befreunder zu sein."Cm 171 14)

Das situative Ausleben des sexuellen Begehrens ist das Ziel des Beisammenseins,

gemeinsam ist man auf einen augenblicklichen sexuellen Lustgewinn aus:

"Ja, das hab ich schon gemerkt, daB sie sehr heiB war und auch darauf aus

war, eh, in gewisser Weise was zu erleben, jetzt in dem Moment."(m 1718)

"Aber dann wiederum, im anderen Augenblick hat der Verstand ausgesetzi

oder sagen wir mal, die Kdrpersprache kam mehr raus, ne. Mein K6rper wollte

das. Und in dem Moment hab ich mir gesagt, ja, wenn du mit ihm schlafen

wilist, dann ru es auch."(w 46l12)

Dabei bleibt der erste Sexualkontakt (zunachst) unbelastet von weiterreichenden Er-

wartungen an eine iiber den Sexualakt hinausgehende Beziehungsfortsetzung.

"Ihr war auch so gesehen, so wie ich mich von meinem Verhalten her gegeben

hab, war ihr bis dahin an undfur sich auch immer kiar, daB ich eh, nicht der

Typ bin, der jetzt direkt auf rte feste Bindung aus is. Das war ihr aber so gese-

hen relativ egal, weil es fur sie halt sehr, sehr schdn war, ne. Sie hatte cia

schon sehr viel SpaJ3 und Interesse dran und hate von daher nie dadrauf ver-

zichten kannen."(m 17115)

"Und ich hatte auch noch keine Ruckmeidung dadruber, wie er die Sache

uberhaupt einschdrzt. A[so hdtte immer noch sein k6nnen, daB dat fur ihn so

ein mal is, und wir waren betrunken und reden wir nich mehr drtiber,"(w

45110)

Sexuelles Begehren und sexueller Lustgewinn stellen Fir die Hedonisten eine Prafe-

renz fiir sich dar, ohne eine Unterordnung unter das Ideal einer romantischen Liebes-

beziehung. Sexualitat gestaltet sich als ein Ausleben des lustvollen Begehrens.

2. An die Stelle der komplizierten Ausbildung von wechselseitigem Vertrauen und

Verstandnis, wie es fur die Anhanger romantischer Liebe typisch ist, dominiert bei

den Hedonisten die erotische Stimulation des Partners und durch den Parmer. Die

Erkundung der Eigenwelt der anderen Person, die Selbstoffenbarung der eigenen
Person und die Entwicklung von Verst ndnis fur die Persdnlichkeit des anderen tritt

in den Hintergrund. Der andere fungiert hier nicht als der erwiihlte Idealpartner, den



es in der Komplexitit seiner Pers6nlichkeit zu entschiusseln gilt und dem man sich

selbst offenbaren machte. Hier ist der Andere der anziehende Sexualparmer, auf den

sich das sexuelle Begehren richtet und der sexuellen Lustgewinn verspricht.

"DaB man also sagte, das war so'ne Frau, wo mart seine sexuellen Wansche

halt ausleben kann, und die Frau dachte das dann von dem anderen auch, und

eh, es kam dann zu.. rwar auch dazu..."(9) "WeiI man zwar das sexuelle Er-

lebnis zwar kane, den anderen auch irgendwo mochte, gern.- also wirklich

gern hatte, aber daB man den anderen quasi doch nick liebte."(m 21110)

3. Vorstellungen von Symmetrie und Gleichklang, die das romantische Liebesideal

begleiten, erfahren hier eine 1<5rperliche Sinnauslegung. In der k6rperlichen Unmit-

telbarkeit des sexuellen Erlebens soll sich eine wechselseitige Bezugnahme und eine

Ubereinstimmung der Partner einstellen:

"...dieses Gefuhi, €in Blick und irgendwie, ja es ist alles klar. Alles weitere

flieBr. Da brauch ich gar nich weiter nachzudenken.-(.-).....dajj wir irgendwie

aufeiner Linie waren."(w 1513)

"Da beruhte das einfach auf Gegenseitigkeit irgendwie. Das is keine, keine

dominantere Perstinlichkeit doch gewesen..(.-).Ja, automatisch haben wir halt

verschiedene Sachen durchprobiert, aber das passierte hair automarisch so. Is

halt so. Da gab's keine Absprachen..(.-)..Ich hab mich aberhaupt nich abge-
stimmt. Das nahm seinen Lauf einfach so. Und da hat auch keiner irgendwas

gesagt. Ich glaub, es ist auch unang€bracht, beim ersten Mal So tiefgreifende

Sachen vorher noch abzuklaren, was meiner Meinung nach auchgar nich geht,

wie irgendweiche Wunsche oder so,"(w 431 1 1)

4. Auch in bezug auf das Moment der Einzigkartigkeit des Partners, das wir als ein

konstitutives Element des Ideals romantischer Liebe beschrieben haben, gestaltet
sich die hedonistische Liebe anders. Ein Blick auf das zitierte Beispielinterview
macht dies deutlich. In der Erzahlung des Akteurs bleibt die Partnerin realtiv kon.

turlos. Man erfdhrt nur wenig uber ihre Pers6nlichkeit und das, was man erfahrt, be-

zieht sich auf k5rperliche und sexuelle Attribute der Partnerin. Wenn dem jeweiligen
Partner etwas Besonderes unterstellt wird, dann findet auch in dieser Dimension eine

Zentrierung auf K6rperlichkeit und Sexualitit statt.

Mit den spezifischen Intimitatsvorstellungen der Hedonisten sind Folgen fiir deren

kommunikative Umsetzung verbunden. Welche kommunikativen S tra[egien zur Re-

alisierung eines hedonistischen Ideals sich im Material finden lassen, wollen wir uns
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im folgenden genauer anschauen. Auch hier withlen wir als Kontrastfolie die kom-

munikativen Strategien, die wir als Realisierungen eines romantischen Liebesideals

beschrieben haben.

2. Strateeien der Intimitatsregulation

Die Offenheit und Unterstrukturiertheit intimer Kommunikation gilt gleichermaBen
fiir Vertreter eines hedonistischen Liebesideals wie fOr die Vertreter einer romanti-

schen Liebe. Beide miissen die ungewisse Ausgangssituation vereindeutigen und ge-

stalten. Entsprechend arbeiten beide zum Teil mit den ahnlichen S trategien intimer

Regulation: Uber Formen des Kontaktierens, der Bindung von Aufmerksamkeit, des

Ausschlusses von Dritten, der sich ausbauenden StabiHsierung als Dyade mussen die

Intimpartner gegen alle Hiirden und Hemmnisse eine Intimitat herstellen, die sich im

sexuellen Akt zuspitzt. Allerdings implizieren die von den Anhangern einer romanti-

schen Liebe verschiedenen Wansche und Vorstellungen der Hedonisten auch eine

spezifische Ausrichtung der Kommunikation.

1. Da weniger komplexe und an Idealisierungen gebundene Erwartungen sowohl an

die Situation als auch an den Intimparmer gerichtet werden, kann der miihsame Weg
der wechselseitigen Erlebnisabstimmung und Vertrauensbildung umgangen oder ab-

gekiirzt werden. Entsprechend gestalten sich die Intimgeschichten der Hedonisten in

der Regel "schneller", lange Dehnungen des Prozesses des Kennenlernens findet man

hier seltener. Haufig kommt es im AnschluB an das erste Kennenlernen schon bald

zu einem Intimverkehr. Der Kreis der Produktion von Intimitat kann schneller durch-

schritten werden, weil Sexualitat hier eine andere Gewichtung erftihrt. Von Anfang
an scheint fur die Beteiligten klar zu sein, daB eine stillschweigende Ubereinstim-

mung zwischen ihnen herrscht, ohne daB die Beziehung zueinander erst einer Ent-

wicklung bedarf.

"Und dann eh ergibt sich das eigentlich, ne, ward ich sagen. Weil weil du

kannst es nick aufhalten, meiner Meinung nach. Das heiBr eh, wenn so was

passieren son oder wenn zwei Leute irgendwie, wie soll ich sagen, dafur be-

stimmt sind, dann passiert das auch. Da kannst du machen, was du wilist ne.

Ob du nun Bltsdsinn laberst den ganzen Abend o(leT nich. Also irgendwie, das

is meine Erfahrung. Und deswegen, aus dem Grund war auch nick allzu viel zu

run."(m 4312)
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Die Sexualparmer formulieren hierbei Gefuhle des unmittelbaren Uberw ltigtsein

von der Lust:

"Das spielt sich einfach von alleine irgendwie. In dem Moment, in der ersten

Nacht, finde ich, spielt sich das von alleine. Die Gefuhle sind dann einfach zu

stark, daB man sagt, so mdchte ich das lieber, oder so oder. Ich meine, das

ging einfach so von...wir sind ineinander geflossen oder was weij3 ich."(m

30l6)

Beide Parmer gehen wechselseitig auf die Wiinsche des anderen ein, man kommt

sich gegenseitig entgegen 'ohne viel Worte'. Es mu8 nicht aktiv gegen Widerstande

gearbeitet werden, es herrscht ein schnelleres signalisiertes Einverstandnis, daB beide

auf einen Sexualverkehr aus sind.

Die Zentrierung des Interesses auf sexuellen GenuB erm6glicht zudem eine stiirkere

Zentrierung der Kommunikation auf diesen Aspekt. Im Vorgehen wird vermehrt auf

korperliche Signalreize geachtet, die zu einem forscheren Vorgehen ermuntern. Es

gilt, 'strategisch' wichtige Punkte zu erobern - kussen, unter die Bluse greifen, den

Rucken streicheln, das Ohriappchen kussen:

"Da merkt man dann an undfur sich schon, daJ3 man ganz gut vorwarts kommt.

Und, ehm, ja, man merkt dann, ob sie so gesehen bereit ist, immer weiter zu

gehen oder ob eher eh, dann en Punkt kommt, wo sie sagr, 'jetzt is Feier-

abend'."(m 17110)

Die Irritierbarkeit der Kommunikation wird dadurch abgeschwlicht, daB man sich

zum Kllrper des anderen in Beziehung setzt; dieser k6rperlichen Bezugnahme
kommt Signalcharakter zu.

2. Das Risiko persOnlicher Ablehnung ist bei hedonistisch orientierten Akteuren ge-

ringer als bei Vertretern eines romantischen Liebesideals, da die Anbahnung des In-

timkontaktes weniger von der Preisgabe von hi chstprivaten Informationen und von

Selbstenthiillungen begleitet ist: Man offenbart sich nur eingeschrinkt dem fremden

Partner gegenuber, so daB eine mogliche Zuriickweisung nicht als peinliche Kran-

kung und direkte Abweming der eigenen Pers6nlichkeit erfahren werden muB. Ent-

sprechend kdnnen Hedonisten in starkerem MaBe auf direktere Handlungsstrategien
rekurrieren.

"Ich bin da direkt vorgegangen. Es ist halt so, wenn Du nicht direkt vorgehst,
dann passiert auch nichts auch wenn irgendwie Bereitschaft von der anderen
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Seite da ist. Es heiBt doch, da  alle Frauen emanzipiert sind, irgendwie wissen,

was sie wollen und sagen, was sig nicht wollen, muB ich daiu sagen, da  ich in

meinem ganzen Leben von ner Frau angebaggert worden bin, das ist zweimal

eigentlich, also daB ne Frau auf mich zugekommen ist und gesagt har, Du ge-

falist mir und blubber blubber weiter und ansonsten, wenn ich nicht baggern

wurde, dann hatte ich mein ganzen Leben lang vielleicht zwei Frauen im Bett

gehabt, also die zwei, die mich angebaggert haben." <m 01l3)

"Irgendwann hab ich dann auch, wie gesagt, bin ich an den Punkt gekommen,

wo ich ihr dann eiskalt gesagt hab, was ich einfach will, ne. Zumindestens ffir

heute Abend, ne..(.-).Das, was ich immer sage. Eigentlich eh is es rte ganz

nette Sache, und eh daB ich mit ihr, daB mit ihr eben schlafen machte. Das is

alles." (m 43/6)

"Und da  die Frau einem auch sagte, daB sie also einem gerne mal, ich sag

jetzt mal, vernaschen wollte, und so....an diesem Abend sagre ich dann also

ganz sponmn zu ihr, ob sie nich heute abend mit zu mir kommen wollte. Wir

mussen eh, also, wir mussen heute abend zusammen schiafen, ganz kon.- kon-

kret."(m 2119-10)

3. Das Ausblenden einer eher reziproken Erlebnisabstimmung hat fur die intime

Kommunikationssteuerung von Hedonisten eine weitere komplexitatsreduzierende

Konsequenz. Der Orientierungspunkt ihrer Handlungen ist ihre eigene Lust. Dies

ermdglicht zum Teil einen Verzicht auf eine dialogische Abstimmung mit dem Part-

ner und ein monologisches Agieren. Die monologische Orientierung an der eigenen
Lust macht eine wechselseitige Abstimmung zwischen den Partnern in geringerem
Ma.Be notwendig. Aufgabe ist es allein, die andere Person von sich situativ zu uber-

zeugen, so daB sie einem Sexualverkehr zustimmt.

Ein starker monologisch orientiertes und zielstrebiges Vorgehen kann sich zudem

vermehrt auf den Einsatz von bewahrten Taktiken und den Ruckgriff auf Vorerfah-

rungen stiitzen. Die Ausbildung von Routine kann hier starker zum Tragen kommen,
und dies sowohl, um die Sinnuberschusse der Situation zu absorbieren, als auch den

Partner aktiv fiir die eigenen Zielvorgaben zu gewinnen. Wie es der Akteur in unse-

rem exemplarischen Beispiel ausdriickt:

"Wenn man sicherlich auch zu schnell signalisiert, daD Interesse da is dann,

blitzt man dann auch eher ab. Dann wissen die Frauen dann so gesehen auch
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sicherlich schon, wodrauf die Sache hinausiduft. Also das is auch nich gut."(m

1712)

3. Das spannungsreiche Verhaltnis der "Kondomfrage" zu einer hedonistisch orien-

tierten Intimit:it

Wir wollen nun auf die Problematik eines Aids-praventiven Verhaltens in Form einer

Kondomverwendung eingehen. Grundsatzlich fordert die Einbeziehung einer Kon-

domverwendung in den Sexualverkehr von den Beteiligten eine aktive und eindeu-

tige Situationsgestaltung, die den instrumentellen Gebrauch eines Praservativs als

Ziel hat. Wie gelingt die Einbettung eines risikoarmen Sexualverhaltens in die Ab-

laufslogik von Intimitat, die auf einen situativen sexuellen Lustgewinn ausgerichtet

ist? Welche Momente einer hedonistischen Intimtitatsregulation sperren sich gegen

eine Thematisierung und Umsetzung von safer sex, wann fugt sich die Sequenz einer

Kondomverwendung verhaltnism Big problemlos in eine hedonistisch orientierte In-

timitat ein?

Von den 20 Interviewparmern, die einem hedonistischen Intimittitstypus zuzuordnen

sind, berichten 8 Personen von einem Kondomgebrauch, w hrend in 12 Fallge-

schichten kein Kondom verwendet wurde. (Zur Erinnerung: Von den 30 Akteuren,

die sich am Ideal romantischer Liebe orientieren, haben nur 11 safer sex praktiziert.)

In den Interviews finden sich vielfiltige Hinweise darauf, daB das Kondom und seine

Handlungsstrukturierungen auch die hedonistisch ausgerichteten Akteure vor Pro-

bleme stellt; an welchen Stellen es zu Konflikten und Problemen kommt, soll im fol-

genden aufgezeigt werden.

1. Zentral fiir die Handlungsorientierung von Hedonisten ist das Erleben starker lust-

voller Gefuhle, die durch den Gedanken an eine Kondomverwendung beeintrachtigt

werden. Einem Uberwaltigtwerden durch die Situation bzw. durch die eigene Lust

steht Kontrolle und Zugelung des sexu,=llen Begehrens, die mit einer Kondomver-

wendung verbunden werden, gegeniiber. Dies hindert einige der Befragten daran,

Schutzinteressen wahrzunehmen. Das Kondom wird interpretiert als etwas, das

Kontrolle und Grenzsetzung signalisiert, es paBt dann nicht in eine Simation, in der

das gegenseitige sexuelle Erleben als ein 'Uberwaltigtsein' im Vordergrund steht.

Ich bin da en biBchen labil drinne. Ich wei.13, es is nich gut, aber wenn ich Lust

hab, mit jemandem zu schlafen, und es is schon so weit, daB ich mich wirklich
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richtig mich freue und dann hab ich kein Kondom und dann m6cht ich nich

aufhdren. Weit das macht mir Spall und
... ja, ok., es is natiirlich ne schiechte

Einstellung, ne."(w 46/17)

"... weil in dem Moment ist man einfach, wenn man sichfallen lajlt, da hat man

den Kopfausgeschalter und kann das auch schlecht beurteilen. "(m 06117)

2. Das Kondom mit seinen Materialqualitaten spem sich gegen Erlebnisgehalte und

Metaphern, die mit sexueller Vereinigung verbunden werden. Anstelle eines genuB-
vollen ' IneinanderflieBens' gefaBt in einem Austausch von Korpersaften und einem

unmittelbaren Hautkontakt, bedingt das Kondom eine Eindammung und Grenzzie-

hung.

",..diese Geschichte mit den Kondomen, ne, das is fur mich irgendwie schon

ziemlichfurchtbar, weil gerade dieser Moment, wo praktisch dieses Sperma in

meinen K6rper kommt, das find ich so geil, da kann irgendwie nich drauf ver-

zichten, ne. Ich hab das Gefuhl, ich werd erfullt, ne. Und das fehit, das fehlt

dann. Das is irgendwie fur mich, irgendwie ist das nichts, also fehir was, das

Entscheidende."(w 15117)

"Ja mich start ganz einfach ey, ja wenn du es jetzt mal salopp ausdrfickst, die

Nudel eingepackt ist (Lachen), ne. Und das nervt mich total, ne. Irgendwie weil

weil mir geht das Feeling dadurch einfach auch verloren. Irgendwie

ne.-(.-).Ja, ich filhle weniger, ichfuhle weniger. Ich fiihle zumindestens in er-

ster Linie dieses Ding, ne. Und das st6rt mich doch schon erheblich."(m 43t12)

"Und dann das Gefilhl, dat da noch was im Weg is, dat dat nich irgendwie der

K8rper is. Spuren tu ich dat eigentlich nich, wenn ich ehrlich bin. Aber et is so

et is so das Gefilhl. Et knistert auch irgendwo komisch. Und eh is irgendwie

allet, is irgendwie allet nich so richtig wie ohne."(m 49110)

Das Kondom stellt fiir die Befragten ein Gefuhlshindernis dar, daB den erwiinschten

ungehinderten SexualgenuB deutlich einschrankt.

3. Das Praktizieren von safer sex kollidiert nicht nur mit den Liebesvorstellungen der

Hedonisten, sondern stoBI auch auf Widerspruche mit dem gewiinschten Ablauf des

Beischlafs. Allerdings vermuten wir, daB sich eine Kondomverwendung besser mit

den kommunikativen S trategien der Hedonisten vertragt als dies ftir diejenigen, die

sich am Ideal romantischer Liebe orientieren, der Fall ist. Die Probleme einer kom-

munikativen Umsetzung einer Kondombenutzung beziehen sich bei den Hedonisten
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vor allem auf einen Punkt, den wir als Widerspruch zwischen "Planung und Unter-

brechung" auf der einen Seite und "Naturlichkeit und gleichf6rmiEer Ablauf' auf der

anderen Seite beschreiben wollen: Dem sexuellen Gefiihl steht das Planende feind-

lich gegeniiber, daB das Geschehen mechanisch werden l t und die Erotik zerst6rt:

"...es hat sich dann halt so ergeben. Also ich mein, kann ich ja auch schlechr

sagen, o.k. wir schiafen irgendwie nachher zusammen. Dann plan ich diese

Simation und das find ich also v6llig unerotisch. Das is eh, so, also das is auch

typisch, so was lauft bei mir nich. Wenn ich das ausspreche im Vorfeld, dann,

dann passiert nichts mehr. Dann hab ich das Gefiihi, ich mach hier irgendwie

ne Planerfullung und dann geh ich irgendwann. Das war halt so'n + das war

irgendwie kiar, das war genauso kiar wie der erste Blick, daj3 eh, dajl irgend-

was passiert."(w 15l12)

Das Kondom fordert eine st6rende Unterbrechung des Intimverkehrs, die sich mit-

unter lustfeindlich auswirken kann.

"...dieses Dingen dadruber zu rollen, das bleibt immer unter der Eichel hdn-

gen. Das is so'n
.. dat dauert dann ne Zeit, bis man dat da rausfummelt. Dat

gefailt mir z.B. nich. Dieset ganze Gebastei da."(m 49110)

Die Zasur, die mit einer Kondomverwendung verbunden ist, st6rt den gleichf6rmigen
Ablauf des Beischlafs und wird entsprechend auch als st6rend empfunden. Zugleich
besteht mit und durch die Zasur und die Thematisierung des Kondoms die Gefahr,
da8 die verengte Situationsdefinition aufbricht und neue und bislang ausgeblendete

Fragen aufkommen. Hierbei ist daran zu erinnern, daB gerade die hedonistisch orien-

tierten Akteure haufig wenig voneinander wissen, und die damit verbundene Unsi-

cherheit dauerhaft abgedunkelt werden mu8.

'Und dann hat sie gefragt, hast du denn auch en Pariser mit. Da haben wir

noch so'n Witz druber gemacht. Deshalb hal, ich das grad auch gesagt, da13 ich

da nix mit hab, (Lachen) Und eh ich denice, die Initiative zu diesem Gesprach,
die ging dann von mir aus. Da  ich gesagt hab, eh, wie wie siehst du das denn

jetzt, wie findest du das denn jetzt uberhaupt? Eigentlic h ist das ja nich das,

was du willst
.-

da war dann ziemlich schneli Schiuj3, eh an diesem Abend. Ich

weiB nich, da kam ein Wort ins andere und eh wir hatten uns ziemlich schnell

in den Haaren. So eigentlich uber den Vorwurf, "wie kannst du jetzt dadran

denken?"."(m 2917)
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Zusammenfassend la[3t sich festhalten, daB sich auch fiir die Akteure, die ein hedoni-

stisches Ideal favorisieren, spezifische Probleme der Thematisiefung und Praktizie-

rung von safer sex stellen. Diese speisen sich aus dem Gegensatz zwischen einer

Orientierung an sexuellem GenuB einerseits und den storenden Erlebnisqualitaten,

die mit einer Kondomverwendung verbunden und durch diese aktualisiert werden,

andererseits: Die mit einer Verwendung von Kondomen verbundene Kontrolle und

Ziigelung des sexuellen Begehrens konfligiert mit dem Wunsch nach einer euphori-

sierten Sexualitat; dem Wunsch nach ungehinderter sexueller Vereinigung setzt das

Kondom Grenzen, die als st6rend empfunden werden; dem planvollen Handeln einer

Kondombenutzung schlieBlich widerspricht der Wunsch nach einem natiklich

gleichfarmigen Ablauf des Beischlafs. Trotz dieser vielfaltigen Einbettungsschwie-

rigkeiten einer Kondomverwendung in ein auf situativen Lustgewinn ausgerichtetes
Intimverhalten finden sich in den Interviews wiederholt Geschichten, in denen ein

Kondom beim Intimverkehr angewendet wurde. Welche Faktoren sind hier fiir ein

safer sex-Verhalten bedeutsam gewesen?

1. Bei der Beschreibung der fiir Hedonisten typischen Handlungsstrategien haben wir

sehen k6nnen, daB diese sich weniger dialogisch an ihrem Partner, sondern in erster

Linie monologisch an der Beftiedigung ihrer eigenen Bediirfnisse orientieren. Diese

monologische Orientierung der Hedonisten er6ffnet auch die Chance einer gelingen-
den Einbettung einer Praktizierung von safer sex. Werden Kondome benutzt, werden

diese ganz selbstverstandlich von einem Partner monologisch eingefiihrt werden. Die

direkte Umsetzung der Intention in die Handlung - ohne Abstimmung mit dem Part-

ner - scheint so die storenden und stimmungszerstdrenden Aspekte, die eine expli-
zite Thematisierung von Schutzinteressen mit sich bringen, einfach zu umgehen. Wie

hier in einer direkten zielgerichteten und alleinigen Handlungssteuerung sowohl Un-

sicherheiten der Situation absorbiert als auch Abstimmungsprozesse verkiirzt wer-

den, verdeutlichen die folgenden liingeren Passagen aus zwei Interviews:

I: "Ja, wir haben ein Kondom benutzr.

B: Wie kam es denn dazu?

t. Ich wollte es so, und ich hat)e gesagr, oder ich habe die Kondome geholt und

habe mir einen ubergestreift.
B: Und hottest gerade so Andeutungen, du hast gesagt so ...

I: Nein, ich habe es eigentlich nicht gesagt. Ich habe ab einer bestimmten In-

tensirat des Vorspiels habe ich mir einen Kondom iibergestreift.
B: Du deuterest eben an, Du miljjtest eins holen. Du bist dann aufgestanden?
I: Naja, ja ich wei3 nicht, ob ich jetzt aufgestanden bin oder ob ich das neben
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dem Bett harte. Ja, dann habe ich kun far einen Monemt das Vorspiel unter-

brochen.

B: Wie hat sie sick da verhalten oder hat sie gar nicht so darauf reagiert?
I: Sie hat eigentlich gar nicht so besonders drauf reagiert oder das irgendwie

kommentiert. Das war so.

B: Undjetzt so, Du sagst so neben dem Bett lag das. Hattest Du das da schon

so prophylaktisch da Hegen oder?

I: Ne, ich habe meine Kondome halt im Nachtkastchen, und das steht neben

dem Bett.

B: Wie kam es dennjetzt zu Kondomverwendung? Also so Du sagst, ich habe

es benutzt, also ohne daB das irgendwie besprochen werden mujlte.

I: Es war von mir aus. Es war eine Verhumngsfrage von mir aus". (m 38110).

B:"Ich hab zwar eigentlichfast immer wetche dabei, aber uberlasse das ei-

gentlich immer erst der Situation, wo ich das Gefuhl habe, daB es auch mehr

oder weniger klar ist. Und da mu te es nicht abgesprochen werden, manchmal

bedarf es dann eines Satzes, machen wir es jetzt oder nichz.-(..).Dann habe ich

irgendwie so was gesagt wie, so jetzt muB ichmein Hiitchen holen und so.

Wieso? Ach so. Ohne muft nicht, dieses hin und her..(.-)..da haben wir nicht

langer druber diskutiert..(..)..Sie findet, sie sagte, es sei nicht non, endig.
I: Und hast Du da nen Moment uberlegt, wie sie sagte, es sei nicht notwendig?

B: Ne, das hab ich eigentlich abgehakt, was gab es da zu uberlegen, das isr fiir
mich kkir.

t. Das hast Du ihr gesagt? Wie ist es denn bei ihr angekommen dann so, es

klingt ja, als wdre es ihr egal oder vielleicht hat sie es sogar gestart, ich weiJ.1

janicht?
B: Das hatte ich sie auch gefragt, wieso, s rt Dich das? Ne, aber das sei auch

nicht notwendig. ......die Tute rausgeholt und
...

habe ich dann halt uberge-

stulpt und dann brauchte es wieder so ne Phase, bis das Gefuhl da war."(m

04114-15)

In beiden Beispielen unterlaufen die Akteure das Prinzip der wechselseitgen Ab-

stimmung und entscheiden und handeln allein ohne Dialog und Abstimmung mit

dem Partner. Die Irritationen und Unsicherheiten, die mit einer gegenseitigen Ab-

stimmung der Beteiligten verbunden sind, werden einfach umgangen; die Frage, ob

ein Kondom verwendet werden soll oder nicht, wird unmittelbar durch die Tat selbst

entschieden: durch den selbstredenden und selbstverstandlichen Gebrauch eines

Kondoms in der intimen Situation. Die Haltung ist unmillverstEndlich - 'ohne lituft

nichts'.
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"Ja beim ersten Mal veriang ich's jetzt sowieso immer. Also das is sowieso

ganz klar. Und dann wenn jetzt ne langere Beziehung draws wird, ne, ja dann

taxier ichdas hait aus, ne."(w 34112)

Diese rigide Haltung hat in der ohnehin problematischen und emotional labilen Si-

niation des Sexualverkehrs eine entlastende Funktion, da eine wechselseitige Ab-

stimmung einfach umgangen wird und die Frage einer Kondomverwendung monolo-

gisch entschieden wird. Das sexuelle Erleben soll nicht eingeschrinkt werden durch

Komplikationen, die aus unterschiedlichen Schutzbediirfnissen der Iritimpartner ent-

stehen kOnnen. Die von allen Interviewten bekundete st6rende Unterbrechung des

Intimverkehrs, die die Einfidelung eines Kondoms mit sich bringt, wird dadurch so

kurz wie m6glich gehalten.

Eine monologische Durchsetzung des Kondomgebrauchs ist allerdings auf die still-

schweigende Zustimmung des Parmers bzw. der Partnerin angewiesen. Trifft ein sol-

cher Akteur bei seinem Parmer auf eine ablehnende Haltung gegeniiber Praservati-

ven, kommt es allerdings zu Konflikten. Beispielsweise formuliert ein Mann, der

monologisch auf eine Verwendung eines Kondoms besteht, daB ihm die mangelnde

Akzeptanz des Praservativs von seiten der Frauen haufig Schwierigkeiten bereitet,

allein dieses Thema anzuschneiden:

"...daJ3 ich das Gefilht hatte, dat dat, dat dat nick so recht is. Ja. Is auch
.-

is

auch so'n Grund, weshalb mir dat nich gefallt. Weil dat
.-

eh naturlich auch mit

der Akzepmnz von beiden zu tun hat, und ich schon ab und an dat Gefuhl hatte,
dat eh der Frau dat weder recht is, mir nun zu sagen, laA dat Dingen weg, weil

dat rte Diskussion geben warde uber, eh weiB ich nich, zum einen eben iiber

Verhutung von Infektionen, zum anderen iiber Asthetik oder Undsthetik von so

nem Gerat."(m 49/10)

Um Komplikationen wahrend des sexuellen Aktes von vornherein auszuschlieBen,
sondiert beispielsweise eine Frau in einer testenden Vorabkl rung im.Gespr ch, ob

der anvisierte Intir,rparmer mit Kondomen verhuter.

"Ja, weil ich Angst hab davor. Weil ich denke, hmm, wenn er jetzr eh irgendwie
damit ziemlich, also ziemlich unvorsichtig is, ne, und nehme an, er is infiziert,

gut, dann schilm mich zwar en Kondom, aber, pfhh, also wie soil ich das jetzt

sagen .-
ich hdtte aber trotzdem mehr Bedenken, ne. Also ich hab quasi aus ta-

xiert in dem Gesprdch, den Grad der ehm Wahrscheinlichkeir, ne, daB er inft-
ziert is, ne. Und auch so, da.fl ich das auch so sicher fand, das hei.At, wenn ich

147

1



mich mit ihm einlasse, dann wird er auf jeden Fall auch en Kondom benutzen.

Er wird dann nichversuchen, mich da rum... zu uberreden und da hast du dann

so'n Huddel mit, wei t du so, So was."(w 34110)

2. Neben einer monologischen Einfuhrung des Kondoms in die Intimsequenz zeigen
andere Interviews, daB eine Praktizierung von safer sex dann gelingt, wenn die Kon-

domverwendung spielerisch und lustbetont eingefadelt wird und dadurch mit dem

erhofften SexualgenuB in Einklang gebracht wird. Die Kondomnutzung wird hier zu

einem weiteren Feld, in dem sich die Parmer gegenseitig zu stimulieren und erotisie-

ren vermOgen.

"Also das is
.-

erstens is das o.k. dadruber zu sprechen. Und ob ich ihm das an-

zieh oder ob er's sich selber anzieht, daB ...
also ich find das auch naturlich

und o.k. und also ich dreh mich da auch nich um und schame mich oder so.

Das find ich auch nicht stdrend. Weil das is ne Sache, die geht schnell und das

kann man auch angenehm machen, ne. Also man muB jetzt nich unbedingt auf-
stehen und alles heimlich machen und so. Das haben wir

.-
hat er auch ganz

offen gemacht. Das fand ich aber auch nicht stdrend, find ich nicht:'(w 46f 16)

"Vielleicht hab ich das auch einfach noch nicht geternt, da, das so einzubauen.

Wahrscheinlich war far mich das beste diese Geschichte, also die Kondome

auch auf so ne witzige Art und Weise mit reinzubringen, da  man da irgendwie
auch wieder druber lachen kann. Dann wurd ich das wahrscheinlich sogar

noch gutfinden."(w 15l18).

Fassen wir die Ergebnisse dieses Kapitels zusammen. Wir haben versucht zu rekon-

struieren, vor welche Komplikationen eine Thematisierung und Praktizierung von sa-

fer sex diejenigen Akteure gestellt sind, die mit dem Eingehen eines intimen Kon-

taktes vornehmlich ein situatives lustbetontes Erlebnis verbinden. Die Interviews do-

kumentieren, daB eine Kondomnutzung haufig die Wansche nach einem unge-

hemmten SexualgenuB st6rt bzw. behindert. Die mit einer Verwendung von Kondo-

men verbundene Kontrolle und Ziigelura des sexuellen Begehrens konfligiert mit

dem Wunsch nach einer euphorisierten Sexualitat; dem Wunsch nach ungehinderter
sexueller Vereinigung setzt das Kondom Grenzen, die als storend empfunden wer-

den; dem planvollen Handeln einer Kondombenutzung widerspricht der Wunsch

nach einem natiirlich gleichfdrmigen Ablauf.

Haben Hedonisten sich allerdings aus einer Risikokalkulation heraus fiir eine Kon-

domverwendung entschieden und nehmen entsprechende EinbuBen an sexuellem
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GenuB in Kauf, dann lb:Bt sich diese Entscheidung relativ problemlos in das Intim-

verhalten umsetzen. Die generelle Disposition von Hedonisten fiir eine direkte, ziel-

gerichtete und monologische Handlungsausrichtung findet in einer monologischen

Kondomverwendung ihre logische Fortsetzung.
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IV. Geschlechts- und bildungsspezifische Differenzen.

Zum AbschluB der Auswertung des empirischen Materials wollen wir iiberpriifen, ob

sich die erhobenen Intimtitatsgeschichten in bezug auf das Geschlecht und die Bil-

dung der Befragten voneinander unterscheiden. Wie im Zusammenhang der Er6rte-

rung des Auswahlverfahrens erlautert wurde, haben wir die fiir unsere Untersuchung

relevante Personengruppe der heterosexuell orientierten 20 bis 30jhhrigen mit einem

neuen Sexualkontakt im letzten Jahr nach Geschlecht und Bildung quotiert. Wir sind

davon ausgegangen, daB sich die kommunikativen Aushandlungsstrategien von Inti-

mittit in Abhlingigkeit von dem Grad der Bildung der Befragten unterscheiden. Ent-

sprechend wurden die Interviewparmer nach dem Bildungsgrad - operationalisiert
durch den jeweiligen SchulabschluB - quotiert: HauptschulabschluB (Bildungsgruppe

1), RealschulabschluB (Bildungsgruppe 2) und Abitur (Bildungsgruppe 3).

Zugleich sind wir davon ausgegangen, daB geschlechtsspezifische Rollen und die

Sozialisation in diese Rollen mit unterschiedlichen Handlungsformen einhergehen.

Um diese Vermutung liberpriifen zu kOnnen, haben wir gleichgewichtig Mdnner und

Frauen interviewt. Die bereits erlauterten Probleme im Finden von Interviewpartnern

vor allem in der Gruppe derer, die einen Haupt- und RealschulabschluB besitzen, hat

uns zu einer Reduzierung der Anzahl der Interviews gezwungen. Tabelle 1 gibt die

Verteilung der realisierten Interviews wieder.

Tabelle 1: Realisierte Interviews nach Geschlecht und Bildungsgruppen

Geschiecht

Weiblich

Mhnnlich

Hauptschule

8

7

15

Bildung

Realschule

8

7

15

Gymnasium

10

10

20

26

24

50

Die geringe Fallzahl von 50 Interviews und die damit verbundene geringe Zellenbe-

setzung der einzelnen Subgruppen bedingen, daB die im folgenden angestellten in-

terpretationen mit Vorsicht zu genieBen sind. Unsere Untersuchung tragt den Cha-

rakter einer explorativen Studie, die gunstigstenfalls mogliche Untersuchungen mit



Reprasentativitatsanspruch vorzubereiten vermag, selbst aber keinen Anspruch auf

Reprasentativit$it erheben kann. Hinzu kommt, daB uns die Zeit fehlte, eine fihn lic h

aufwendige Verlaufsrekonstruktion intimer Kommunikation fiir die Subgruppen

durchzufiihren, wie wir sie fik die Gesamtpopulation der Befragten durchgefuhrt ha-

ben. Unser Material bleibt an dieser Stelle sicherlich unterausgewertet. Dies zeigt

sich auch an der Kiirze dieses Kapitels. Die hier interpretierten aufweisbaren Unter-

schiede zwischen den Subgruppen sollen vornehmlich offene Fragerichtungen deut-

lich werden lassen und neugierig machen auf mogliche weitergehende Untersuchun-

gen.

Das Augenmerk unseres Interesses ist auf Unterschiede in der Verwendung von

Kondomen, dann aber besonders auf Unterschiede in den von den Akteuren einge-

setzten Handlungsstrategien gerichtet. Zur Operationalisierung der unterschiedlichen

Handlungsstrategien haben wir - angeleitet durch die erlauterten theoretischen

Uberlegungen zu geschlechts- und bildungsspezfischen Differenzen - drei einfache

Dimensionen gebildet. Wir unterschieden zwischen verbalen und nonverbalen

Kommunikationsformen, zwischen aktiven und passiven Handlungsweisen und zwi-

schen direkten und indirekten Strategien des Handelns. Wir haben versucht, jeden

Befragten rnit Hilfe dieser Dimensionen zu klassifizieren. Was bedeuten die einzel-

nen Dimension?

1. Verbal/non-verbal miBt den Anteil an sprachlicher Kommunikation und

sprachlichen Aushandlungsprozessen am ProzeB des wechselseitigen Kennentemens

und der intimen Kommunikation insgesamt. Wir sind von der Erwartung ausgegan-

gen, daB sich die Bildungsgruppen in bezug auf diese Dimension voneinander unter-

scheiden. Je hi her der SchulabschluB des Befragten, desto eher werden sprachliche

und sprachlich elaborierte Strategien eingesetzt; je niedriger der Schulabschlu8, de-

sto eher kommen nonverbale, korperbezogene Kommunikationsformen zum Zuge.

2. Mit der Dimension aktiv/passiv haben wir jeden Befragten daraufhin klassifiziert,

inwieweit in der erzahlten Intimgeschichte er selbst oder sein Partner die aktivere

Rolle ilbemimmt Ergreift der Befragte dominant die Initiative und macht die ersten

Schritte, um das kommunikative Geschehen voranzutreiben, dann haben wir ihn als

aktiv klassifiziert; ist es sein Partner, von dem die Initiative ausgeht und der das

Geschehen steuert, dann haben wir den Befragten als passiv klassifiziert. Besitzen

traditionelle Geschlechterrollen weiterhin ihre Geltung und ihre S Mukturierungskraft,
dann werden sich Mlinner und Frauen gerade in dieser Dimension voneinander

unterscheiden. Wir vermuten, daB die Mdnner die aktiveren, die Frauen die passive-
ren im intimen Interaktionsgeschehen sind.
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3. Die Dimension direkt/indirekt schlieBlich soll den Anteil an indirekten Strategien

in der Kontaktaufnahme und in der Smikturierung des kommunikativen Geschehens

im Vergleich zu direkten Handlungsformen messen. Setzt der Befragte in erster

Linie verdeckte, indirekte Kommunikationsstrategien ein oder handelt er offen, so

da8 der gemeinte Sinn seiner Handlungen eindeutig ist? Wir vermuten, daB sich

sowohl die Bildungsgruppen als auch die Geschlechter in · dieser Dimension

voneinander unterscheiden. Wir sprechen sowohl den Gruppen mit niedriger Bildung
als auch den Mannern eher direkte Strategien zu, den Frauen und Gebildeteren eher

indirekte Strategien der Kommunikation.

Flir alle drei Dimensionen haben wir eine Mittelkategorie "gemischt" eingefuhrt. Die

einzelnen Interviews wurden nach einem subjektivem Gesamteindruck des kommu-

nikativen Verlaufs mit Hilfe der drei Dimensionen klassifiziert. An der Reliabilitat

der Codierung kann also berechtigter Zweifel erhoben werden. Wir wollen in einem

ersten Schritt nun nach geschlechtsspezifischen Differenzen fragen, dann nach Bil-

dungsunterschieden und schlie81ich nach bildungs- und geschlechtsspezifischen Un-

terschieden.

1. Unterscheiden sich Manner und Frauen im Hinblick auf die hier relevanten

Fragestellungen? Tabelle 2 zeigt erst einmal, daB sich die Geschlechter im Hinblick

auf die Praktizierung von safer sex unterscheiden.

Tabelle 2: Thematisierung und Praktizierung von safer sex nach Geschlecht

Manni. Weibl.

Safer sex wurde praktiziert
Ja

Nein

Kondomverwendung generell
Ja

Nein

Hangt vom Parmer/von der Situation ab
Keine Antwort bzw. nicht gefragt

10

3

9

2

Tabelle 2 weist aus, daB die von uns interviewten Frauen haufiger auf safer sex ver-

zichten als die Manner. Dies gilt nicht nur ftir die durch das Interview rekonstruierte

Geschichte, sondern fiir die Kondomverwendung generell. Danach hatten wir am

Ende des Interviews gefragt. Dieser Befund widerspricht, so weit wir sehen, Ergeb-
nissen repriisentativer Bev61kerungsumfragen. Aus der jungsten Studie von Basis

Research (1990, S. 10) laB£ sich indirekt ableiten, da8 die Frauen in der Gruppe de-
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rer, die nicht immer ein Kondom benutzen, unterreprasentiert sind 1 Wir kOnnen

daraus nur schlieBen, daB die von uns ausgewahlten Manner und Frauen in bezug auf

die Benutzung von Kondomen nicht der Verteilung in der Gesamtbev61kerung ent-

sprechen.

Vergleicht man die in den erhobenen Intimititsgeschichten gezeigten Handlungs-

strategien der interviewten Personen miteinander, so zeigen sich bezilglich des Ge-

schlechts der Akteure Unterschiede in der Wahl der Kommunikationstechniken.

Tabelle 3: Kommunikationsformen nach Geschlecht

Mannlich

Aktiv

Passiv

Gemischt

Direkt

Indirekt

Gemischt

20

3

Weiblich

Die Ergebnisse decken sich mit unseren Erwartungen. Die Mlinner sind in den er-

zihlten Intimittitsgeschichten diejenigen, die die aktive Rolle ubernehmen, Kommu-

nikationsangebote machen, das Geschehen strukturieren und vorantreiben, insgesamt
also aktiver sind. Sie sind zugleich diejenigen, die in einem Feld, das durch indirekte

Kommunikationsstrategien bestimmt ist, am ehesten direkte Kommunikationsweisen

benutzen. Fiir die Frauen gilt das Umgekehrte: Sie verhalten sich abwartend passiv
und kommunizieren in starkerem MaBe iiber indirekte Handlungen. Wir finden in

unserem Material also geschlechtsspezifische Handlungsstrategien, die ganz in der

Linie traditioneller Rollenvorstellungen gelagert sind.

2. Welche Unterschiede in der Kondomverwendung und den benutzten Kommunika-

tionsstrategien zeigen sich in bezug auf die drei Bildungsgruppen?

1
Indirekt deswegen, weil die Kreuztabelle selbst in dem Bericht nicht abgedruckt ist.
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Tabelle 4· Thematisierung und Praktizierung von safer sex

nach Bildung

Safer sex wurde praktiziert
Ja

Nein

Kondomverwendung generell
Ja

Nein

Hangt vom Parmer/der Situation ab

Keine Antwort bzw. nicht gefragt

Haupt. Real. Gymn.

Die Praktizierung von safer sex in den von uns rekonstruierten Fallen variiert mit der

Bildung der Befragten. Auch hier gilt, daB wir mit der einzelnen Geschichte in bezug

auf eine Kondomverwendung nicht die Ausnahme, sondern aus der Perspektive der

Befragten den Norrnalfall erwischt haben. Befragte aus der Bildungsgruppe mi[

Abitur verwenden haufiger Kondome als Befragte aus den anderen beiden Bildungs-

gruppen. Dieser Befund widerspricht, so weit wir sehen, ebenfalls Ergebnissen re-

prasentativer Bevolkerungsumfragen. Aus der bereits zitierten jungsten Studie von

Basis Research (1990, S. 10) laB£ sich wiederum indirekt ableiten, daB die Befragten

mit Abitur in der Gruppe derer, die nicht immer ein Kondom benutzen, uberrepra-

sentiert sind, die Befragten mit niedrigeren Bildungsabschliissen hingegen haufiger

ein Kondom verwenden.

Unterscheiden sich die Bildungsgruppen im Hinblick auf die angewandten Hand-

lungsstrategien? Tabelle 5 gibt dariiber AufschluB.

Tabelle 5: Kommunikationsformen nach Bildung

Hauptschute Realschule

Verbal

Non-Verbal

Gemischt

Direkt

Indirekt

Gemischt

Gymnasium

4 1 14

11 14 6

3 1 9

6 7 3

5 5 8

1 2 0

6 11 11

4 2 4

5 2 5

7 3 9

6 8 7

2 4 4



Wir sehen, daB die Verbalisierungsfahigkeit in der Gruppe derer, die Haupschulab-

schluB hat, geringer ist als in den beiden Gruppen mit h6herer Bildung. Dies ent-

spricht unseren Erwartungen. Allerdings zeigt sich keine Differenz zwischen der

zweiten und dritten Bildungsgruppe. In bezug auf die Verwendung indirekter Hand-

lungsstrategien ergibt sich kein eindeutiger Befund. Wir hatten erwartet, daB, je ho-

her gebildet die Befragten sind, desto eher werden indirekte Strategien eingesetzt.

Weder diese Erwartung, noch die umgekehrte These laBt sich aber bestatigen

3. Unterteilt man die Bildungsgruppen zus tzlich noch nach dem Geschlecht der

Befragten, kommt man zu einer differenzierteren Einschatzung der angewandten

Kommunikationsstrategien in bezug auf das Geschlecht und die Bildung der

Befragten2. Tabelle 6 gibt uns dariiber Auskunft:

Tabelle 6: Kommunikationsformen nach Geschlecht und Bildung

Direkt

Indirekt
Gemischt

Verbal
Non-Verbal

Gemischt

Aktiv

Passiv

Gemischt

Hauptschule
mann. weib.

Realschule Gymnasium
mann. weib. mann. weib.

Die festgestellte geschlechtsspezifische Differenz der Verwendung spezifischer

Kommunikationsstrategien gilt nicht fiir alle Bildungsgruppen im gleichen AusmaB.

Die hoher gebildeten Frauen weichen am starksten von der klassischen Rollendiffe-

renzierung ab. Hier finden sich im Vergleich zu den anderen Bildungsgruppen die

aktiveren und mit direkteren Handlungen agierenden Frauen. Umf- kehrt gilt, daB die

passiven und mit indirekten Strategien kommunizierenden Frauen vor allem in der

Gruppe mit dem niedrigsten BildungsabschluB zu finden sind.

Die festgestellten Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen in bezug auf die Do-

minanz verbaler Handlungsformen relativieren sich etwas, wenn man die Bildungs-

- Im Hinblick auf eine Kondomverwendung zeigen sich bei einer weiteren Differenzierung keine

Unterschiede; entsprechend haben wir die Tabelle hier weggelassen.
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1 4 2 6 3 4

1 1 2 2 2 2

5 1 6 5 8 3
4 2 1 3

2 3 1 1 1 4

6 1 5 1 9 4

1 5 1 5 1 1

2 1 2 5



gruppen zusatzlich nach dem Geschlecht der Befragten spezifiziert. Tabelle 6 zeigt,

daB die geringe Verbalisierung der Kommunikationen in der Gruppe derer mit gerin-

ger Bildung vor allem auf die Frauen in dieser Gruppe zuriickzuftihren ist. Ge-

schlechtsspezifische Unterschiede scheinen insgesamt st rker fur Differenzen in den

Handlungsstrategien zu sorgen als Unterschiede in dem Grad der Bildung der Be-

fragten.

Wir m6chten an dieser S telle die Interpretationen beenden - wir haben das dunne

empirische Material bereits schon iiberreizt - und Bilanz aus diesem Kapitel ziehen:

1. Wir haben gesehen. daB I. die von uns interviewten Frauen seltener safer sex

praktizieren als die Manner und da82. die Befragten mit h6herer Bildung haufiger
ein Kondom benutzt haben als diejenigen mit einem niedrigeren SchulabschluB.

Beide Befunde decken sich nicht mit Ergebnissen reprMsentativer BevOkerungsum-

fragen.

2. In bezug auf Unterschiede in der Anwendung kommunikativer Strategien zur Ge-

staltung von Intimitit zeigen sich in unserem Material besonders geschlechtsspezifi-

sche Unterschiede. Ganz entiang traditioneller Rollenbilder verhalten sich die 20 bis

30jahrigen Frauen im Vergleich zu den M nnern eher passiv und benutzen zur Ge-

staltung intimer Kommunikation in starkerem MaBe indirekte Kommunikationsstra-

gien. Dies gilt besonders fiir die Frauen mit geringer Bildung, weniger fur Frauen mit

hoherer Bildung. Eine Aulklb:rung, die realitatsadequat die Thematiserung von safer

sex nach- und vorzeichnen will, sollte dies berticksichtigen. Dazu mu8ten sich unsere

Ergebnisse aber zuerst in einer gr6Beren Umfrage erharten. Bei der geringen Fallzahl

an Interviews, die unserer Auswertung zu Grunde liegt, ist Vorsicht in bezug auf

Aussagen uber die Verteilung bestimmter Merkmale geboten.

156



V. Zusammenfassung der Ergebnisse und SchluBfolgerungen fur

eine gesundheitliche Aufkltirung

Wir sind davon ausgegangen, daB die Praktizierung von safer sex von drei unter-

scheidbaren Faktoren abhangt:

1. von dem kognitiven Wissen von Personen iiber Infizierungswege und Techniken

einer Infektionsvermeidung,
2. von der emotionalen Betroffenheit und der "Risikokalkulation" von Personen, sich

selbst infizieren zu konnen und

3. von der sozialen Handlungskompetenz von Personen, die eine Umsetzung einer

Verhaltensabsicht im Sinne des safer sex in konkrete Handlungen ermt;glicht; ent-

schei(lend fur eine solche Umsetzung ist die Frage, ob es den Akteuren gelingt, risi-

koarmes Sexualverhalten in den Sinnzusammenhang intimer Interaktion einzubetten.

Unsere Forschungsfrage konzentrierte sich allein auf die soziale Dimension sexuel-

len Handelns und die Praktizierung von safer sex. Unter dieser Perspektive wird die

Praktizierung von safer sex als ein Handlungsmuster angesehen, das von den Akteu-

ren im Sinnkontext der intimen Situation ausgehandelt werden muB. Risikoarmes

Sexualverhalten muB sich in das soziale Regelsystem von Intimitat einhaken und

einbetten lassen. Hier liegen die Ankniipfungspunkte und die mdglichen Schwierig-
keiten fur die Thematisierung und Praktizierung von safer sex. Wie das Regelsystem
der Intimitat gestrickt ist und welche Chancen und Schwierigkeiten der Einbettung
von safer sex in das Intimitbitsmuster vorhanden sind, das ist die zentrale Fragestel-

lung des Projekts, die empirisch beantwortet werden sollte.

Wir haben dazu 50 Intensivinterviews mit 20 bis 30jkhrigen, heterosexuell orientier-

ten Mannern und Frauen zum Thema "Kommunikation mit einem neuen Intimpart-
ner" durchgefiihrt. Allein auf diese Gruppe der Befragten beziehen sich unsere Er-

gebnisse. Ausgespart bleibt auch die Realitat sexueller Verhaltensformen derjenigen,
die den Bereich der Sexualitat nicht im Rahmen eines Interviews thematisieren

wollten. Ob wir dadurch mit unserer Auswahl ein verzerrtes Bild von gelebten In-

teraktionsmustern erhalten, konnen wir letztendHch nicht sagen.

Zu welchen Eregbnissen kommen wir im Hinblick auf die Rekonstruktion eines so-

zialen Handlungsfelds heterosexueller Intimitat?

1. Bei der Herausbildung einer gemeinsamen Interaktionsgeschichte kdnnen sich die

neu kennengelernten Partner nicht auf standardisierte kulturelle Kommunikations-
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muster zur Gestaltung ihrer Interaktionen stiitzen. Die Offenheit und Unstruktruiert-

heit der Situation und die wechselseitige Unbekanntheit des Partners machen das ei-

gene Handeln unsicher und riskant. Intime Kommunikation erfordert von den Akteu-

ren in iiberdurchschnittlichem MaBe eine Interpretations- und Deutungsarbeit: Inti-

mitat muB sozial hergestellt werden.

2. Der Konstruktionsproze8 von Intimitat wird sozial angeleitet durch die Erwartun-

gen und Liebesvorstellungen der Akteure. Wir finden im empirischen Material zwei

unterschiedliche Liebesidealvorstellungen, die die Akteure verfolgen. Das von den

meisten der Befragten favorisierte Muster von Intimit t haben wir als Ideal der ro-

mantischen Liebe beschrieben. Daneben finden wir ein von weniger Befragten ver-

folgtes hedonistisches Liebesideal. Mit beiden Liebesidealen sind unterschiedliche

Strategien der kommunikativen Realisierung verbunden sowie unterschiedliche Pro-

bleme und Chancen der Aushandlung und Praktizierung yon safer sex.

3. Wir haben gesehen, daB diejenigen der von uns Interviewten, die sich an einem

Ideal romantischer Liebe orientieren, ihre sexuellen Interaktionen mit einem neuen

Parmer eng mit spezifischen Liebesvorstellungen verbinden: Die Entwicklung von

wechselseitigem Verstandnis fur die Komplexitat der Gesarntperson des anderen, die

Entstehung von Vertrauen und Harmonie und die Ansicht, da.8 es sich bei dem ein-

gegangenen Verh3lmis um ein besonderes und einzigartiges Verhaltnis handelt, sind

Voraussetzungen und Bedingungen ftir einen sexuellen Kontakt; umgekehrt wird die

Sexualitat als Indikator fiir die Validitat der neuen Liebe interpretiert Das empiri-
sche Material zeigr, daB sich diese Liebesvorstellungen in der Realitit nur gegen Wi-

derstande verwirklichen lassen. Die Partner wollen sehr viel voneinander, uberfor-

dern sich selbst und den anderen mit Erwartungen, ohne diese Erwartungen auf Si-

cherheiten bauen zu k6nnen; es verwundert dann nicht, da.13 sich in den erzlihlten In-

timgeschichten durchgehend Hinweise auf Unsicherheiten und Deutungsprobleme

zeigen. Dennoch entwickeln die Partner gegen alle Hiirden und Hemmnisse eine au-

Berordentliche Intimitat bis hin zum sexuellen Akt. Mittels welcher S trukturierungs-
prozesse erreichen die Interaktionsparmer eine zunehmende Vereindeutigung des

Geschehens und eine zunehmende Reduktion von Unbestimmtheit und Unsicherheit?

Von den Beteiligten werden grundsatzlich indirekte Strategien der Annaherung, die

eine Zielverfolgung und gleichzeitige Rlickzugsm6glichkeit ohne Gesichtsverlust fir

die Betroffenen erm6glichen, praferiert. Das Handeln der Intimpartner zeichnet sich

durch ein interaktives, vorsichtiges Agieren aus, wobei sich in einer standigen ge-

genseitigen Bezugnahme immer wieder neu der erlebten bzw. wahrgenommenen hi-

tentionen des Partners versichert wird. Aus der Indirektheit der kommunikativen
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Strategien und den komplementaren Prozessen gegenseitiger Selbstvergewissening

ergibt sich, daB sich Intimitat zwischen den Partnern mittels eines langsamen Prozes-

ses des Aufeinanderzusteuerns und der Vereindeutigung moglicher Sinngehalte her-

stellt bzw. hergestellt wird. Die Partner prozessieren mit dem Rucken zur Zukunft -

weil die Beischlafintention selbst kommunikativ ausgeschlossen bleibt - nehmen in

ihren Handlungen dauerhaft Bezug auf die gerade erfolgten Handlungen des anderen

und bilden iiber diesen ProzeB der rekursiven Schliegung langsam eine eigene In-

teraktionsstruktur aus. Uber Formen des Kontaktierens, der zunehmenden Herstel-

lung von Vertrauen, des Ausschlusses von Dritten, der sich ausbauenden Stabilisie-

rung als Dyade spitzt sich das soziale Geschehen zwischen den Pattnern bis hin zur

sexuellen Interaktion zu. Wir haben diesen ProzeB en d&tail rekonstruiert.

4. Anders sehen die Einstellungen und Wiinsche derjenigen aus, die eher einem he-

donistischen Liebesideal folgen, und zum Teil anders gestalten diese eine kommuni-

kative Realisierung ihrer Liebesidealvorstellungen. Sexueller GenuB erhalt fur He-

donisten die erste Praferenz in ihrer Handlungsorientierung, Sexualitat ist nicht oder

nicht in dem MaBe an Liebesbedingungen gekniipft. An die Stelle der Ausbildung
von wechselseitigem Vertrauen und Vers ndnis tritt hier die sexuelle Stimulation

des Parmers und durch den Partner, Vorstellungen von Harmonie und Symmetrie er-

fahren eine 1<6rperlich sexuelle Sinnauslegung, die Einzigartigkeitsvorstellung des

Partners wird gegen eine Sexualobjektsvorstellung vertauscht.

Die spezifischen Intimitiitsvorstellungen der Hedonisten finden ihren Ausdruck in

spezifischen kommunikativen Strategien der Realisierung dieser Vorstellungen. Die

Zentrierung des Interesses am Partner auf sexuelle Aspekte und die relativ geringe
Investition an und die Preisgabe von PersDnlichem macht verstandlich, warum die

kommunikativen Strategien von Hedonisten in der Regel direkter und monologischer
sind als die der Anhanger eines romantischen Liebesideals und warum der ProzeB

der Zuspitzung der Kommunikation in Richmng auf Intimverkehr meist schneller er-

folgt.

Mit den beiden unteithiedlichen Liebesvorstellungen und ihren jeweiligen kommu-

nikativen Strategien der Realisierung sind auch unterschiedliche Probleme und

Chancen der Thematisierung und Praktizierung von safer sex verbunden. Auch be-

zuglich dieser Frage wollen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung zusammenfas-

sen. Wir bilanzieren zuerst die im Material auffindbaren kommunikativen Probleme

der Thematisierung und Praktzierung von safer sex und fragen dann nach gelungenen

Mustern der Integration von safer sex in das intime Geschehen, um hieran Vor-

schlage far eine gesundheitliche Aufklarung anzukniipfen.
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Wir haben gesehen, da13 sich die Vereindeutigung einer intimen Beziehung bis hin

zum Beischlaf als ein schwieriger und stdranfdliger kommunikati*er ProzeB erweist,

fe den die Problematik eines risikoarmen Sexualverhaltens eine zushitzliche Kom-

plikation darstellt. Von den 30 der von uns Befragten, die sich am Ideal romantischer

Liebe orientieren, verwendeten 19 Personen beim Sexualverkehr kein Kondom, von

den 20 eher auf einen situativen SexualgenuB ausgerichteten Interviewparmern

wurde in 12 Fallgeschichten kein Kondom benutzt. Eine Praktizierung von safer sex

stellt die Intimparmer vor grundsatzliche Probleme, die sich zum einen aus der

Grundstruktur von Intimitat ergeben und die entsprechend fiir Hedonisten und An-

hanger eines romantischen Liebesideals ahnlich sind; die Probleme einer Praktizie-

rung von safer sex ergeben sich zum anderen aus den Liebesidealvorstellungen und

deren kommunikativer Realisierung und sind entsprechend fiir Hedonisten und Ro-

mantiker unterschiedlich gelagert.

1. Die Unterstruktmriertheit und gleichzeitige Komplexitat der intimen Situation

verlangt von den Akteuren ein schrittweise vereindeutigendes Prozessieren mit Hilfe

von indirekten Strategien, um das Beisammensein in Richtung der mit Intimitkt ver-

bundenen Vorstellungen und Erwartungen voranzutreiben. Das Kondom selbst sym-

bolisiert eine deutliche Zieldefinition der angestrebten Begegnung und stellt einen

projektiven Vorgriff auf den Vollzug des Geschlechtsverkehrs dar. Die mit dem

Kondom verbundene Offenlegung der sexuellen Intentionen kollidiert mit dem der

Produktion von Intimitat eigenen sukzessiven Prozessieren. Dieser Zwiespalt macht

verstandlich, warum Akteure auf die Praktzierung von safer sex haufig verzichten.

2. Fur die auf romantische Liebe ausgerichteten Intimpartner ist die Herstellung von

wechselseitigem Vertrauen eine Voraussetzung fiir sexuelle Interaktion. Eine Kon-

domverwendung belebt hingegen das Moment des MiBtrauens: Mit dem mit Kondo-

men verbundenen assoziativen Hof von Aids - Krankheit, Leiden, Tod - werden dem

geliebten Partner implizit gefahrdende Seiten zugesprochen. Die dem romantischen

Liebesideal zugeh6rige Vorstellung der Einzigartigkeit des anderen und der Treue

wird durch das Kondom in Frage gestellt, indem die Milglichkeit von anderen Inti-

mitatsbeziehungen und von Promiskuitat anklingt. Diese Bedeutungspolaritat von

Intimtiat und Vertrauensbildung auf der einen Seite und Kondom und MiBtrauen auf

der anderen Seite scheint uns die wichtigste Problernklippe zu sein, an der eine Kon-

domverwendung bei denjenigen scheitert, die einem Ideal romantischer Liebe folgen.

3. Diejenigen Personen, die mit dem Eingehen einer intimen Beziehung den Wunsch

nach einem genuBvollen sexuelien Erlebnis einschlieBen, verbinden mit Kondomen

eine Einddmmung und Grenzziehung ihres sexuellen Begehrens: Die mit einer sexu-
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ellen Vereinigung verbundenen Erlebnisgehalte (k6rperliche Unmittelbarkeit, sinnli-

cher GenuB, ungehinderte orgiastische Lust) erfahren durch das Kondom und seine

Materialqualitaten eine Einschrankung. Soll sich ungehemmt allein der sexuellen

Lust uberlassen werden, so signalisiert das Kondom eine Kontrolle und Ziigelung der

euphorisierten Sexualitit. Eine Kondomverwendung fordert eine planvolle Unterbre-

chung des Sexualverkehrs und gerat damit in Widerspruch zu dem erwiinschten Ab-

lauf des Beischlafs, der von dem wechselseitigen Begehren und der lustvollen Sti-

mulation der Intimpartner spontan bestimmt sein soll.

Trotz der vielfatigen Akzeptanzschwierigkeiten des Kondoms und der Problematik

seiner Einbettung in den Intimverkehr weist das erhobene Untersuchungsmaterial

zahlreiche Darstellungen auf, in denen den Sexualparmern eine Kondomverwendung
im Rahmen ihrer interaktiven Abstimmungsbemiihungen gelungen ist. Von den the-

matisierten Problemen eines risikoarmen Sexualverhaltens wie auch von den gelun-

genen L6sungsformen lassen sich Folgerungen fiir eine gesundheitliche Aufklarung

ableiten. Dabei beziehen sich die mOglichen Implikationen fur eine Gesundheitsauf-

kl rung einmal auf die Bedeutungskontexte, die sich um das Kondom und seine

Handhabung zentieren, zum anderen auf die Kondomverwendung als Handlungsse-

quenz mit ihren interaktiven Abstimmungsprozessen. Eine angestrebte Beeinflus-

sung bzw. Modifizierung der assoziativen Bedeutungsgehalte, die sich um das Kon-

dom ranken, wird mit Einschrankungen leben mussen: Die spezifischen Material-

qualitaten des Prbservativs und seine Funktionsbestimmung werden sich schwerlich

ganzlich umdeuten, geschweige denn verleugnen lassen. An der dunnen Schutzhulle

zwischen den Sexualparmem werden sich auch weiterhin diejenigen Vorstellungen
reiben, die jegliche Trennung vom Sexualparmer oder Grenzziehung und Eindiim-

mung von Sinnlichkeit bei der sexuenen Vereinigung zu bannen suchen. Trotz dieser

Widerspenstigkeit des Kondoms ergeben sich aus der Analyse des Interviewmateri-

als Hinweise auf Bedeutungsfelder, die eine Akzeptanz des Kondoms erleichtern

kannten.

1. Der Bedeutungshof von Kondomen ist belastet mit Vorstellungen der Gefahr einer

HIV-Infektion, von Krankheit, Leiden und Tod; das Sexualverhalten wird mit Un-

treue und Promiskuitat in Verbindung gebracht. DaB das Kondom allein mit dem

Bedeutungsgehalt der Abwehr einer Aids-Gefdhrdung in Verbindung gebracht wird,

ist z.T. ein (paradoxer) Reflex der bisherigen Aufklarungskampagne, gleichsam ein

Eigentor der Aufklarung. Dem Kondom kommt aber neben einer Vermeidung einer

HIV-Infeketion auch die Funktion einer Empfaingnisverhutung zu. Das Untersu-

chungsmaterial zeigt, daB die Einfiihrung einer Kondomverwendung in die sexuelle

161



Interaktion als Schutz vor einer Schwangerschaft die mit Aids verbundenen Konno-

tationen des Kondoms zu bannen vermag oder zumindest in den Hintergrund dran-

gen kann. Dabei wird die Thematisierung der Frage einer Schwangerschaftsverhii-

tung von den Beteiligten selbst haufig als Ausdruck von Verantwortlichkeit und ge-

genseitiger Abstimmung aufgegriffen, so daB die Verwendung eines Kondoms ge-

rade zu einer vertrauensbildenden Ma8nahme werden kann. Eine Kondomverwen-

dung mit dieser Bedeutungsrichtung bezieht dariiber hinaus einen emanzipatorischen

Aspekt mit ein, indem der Mann zu einer starkeren Verantwortlichkeit fur eine an-

sonsten der Frau zugewiesene Empfangnisverhutung herangezogen wird. Fur die ge-

sundheitliche Aufklaning kann dieses Ergebnis bedeuten, daB sie sich darum bemii-

hen muB, den Bedeutungshof von Kondomen aus der Engfiihrung der belastenden

Konnotationen von Seuche, Krankheit und Tod aufzuweichen. Denkbar ware bei

spielsweise ein Werbespot, der in spaBiger Weise die Multifunktionalit  der Ver-

wendung eines Kondoms vorfuhrt, um den Bedeutungshof von Kondomen aufzuloc-

kern.

2. Das Kondom gilt als ein verraterisches Zeichen. Als Massenprodukt entleert das

Kondom die Sexualitat ihrer individuellen Ausrichtung. Dies wird besonders von den

Personen als problematisch erlebt, die Sexualitat als Ausdruck einer hOchstpersOnli-

chen und einzigartigen Beziehung ansehen. Die Frage stellt sich, wie das Kondom

entgegen oder neben einer versachlichten Sexualittit dennoch Pers6nliches auszu-

dr icken vermag. Zu uberlegen wire, wie das Kondom als Massenprodukt und damit

als Symbol von Allgemeinheit einen individuellen Charakter bekommen und zum

Ausdruck einer persOnlichen Beziehung umgedeutet werden kilnnte. Hier eine mag-

liche Gegenfiktion zu entwickeln, wird allerdings schwerfallen.

3. Die Thematisierung einer Kondomverwendung erwachst aus dem Gedanken an

die moglichen Folgen und Gefihrdungen durch einen ungeschiitzten Sexualverkehr,

wogegen sich besonders die Personen sperren, die eine euphorisierte Sexualitat leben

m6chten. Das ungehemmte Ausleben der eigenen sexuellen Lust soll augenblicksori-
entiert und damit folgenlos bleiben. Das Kondom belebt demgegenliber Bedeutungs-

gehalte, die gerade die moglichen Folgen einer ungeziigelten Sexualitat, wie z.B.

eine HIV-Infeketion, thematisieren. In dieser Bedeutungsausrichtung dr ngt das

Kondom auf eine starkere Verantwortlichkeit im Sexualverhalten gegenuber der ei-

genen Person wie auch gegeniiber dem Parmer. Eine Kondomverwendung aus dem

Gefiihl der Verantwortung heraus zu motivieren, ist eine S trategie der gesundheitli-
chen Aufklkrung, die, soweit wir dies beurteilen kdnnen, bereits ihren Niederschlag
in einschliigigen Werbespots findet.

--
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4. Wir haben den typischen ProzeB intimer Kommunikation vom Kennenlernen bis

zum Beischlaf auch deswegen rekonstruiert, damit sich eine gesubdheitliche Aufklii-

rung im Nachspielen dieser Sequenzen in Form von Werbespots auch an dieser Re-

alitat orientieren kann und damit realitatsadiquater wird. Dazu gehart auch die Frage
des Zeitpunktes der Thematisierung einer Kondomverwendung. Die Entwicklung

von Intimitat gestaltet sich zwischen den Beteiligten als ein sukzessiver ProzeB der

vorsichtigen Annaherung, wobei mittels indirekter Strategien und wechselseitiger

Abkiarung eine zunehmende Vereindeutigung des Geschehens bis hin zum Beischlaf

erreicht wird. Eine zu friihe Thematisierung der Frage einer Kondomverwendung

sperrt sich gegen dieses absichernde Prozessieren. Die Interviews zeigen, daB die

Frage, ob ein Kondom verwendet werden soll oder nicht - wenn iiberhaupt - erst kurz

vor dem Beischlaf angesprochen wird. Die haufig in Aufklarungsspots dargestellte

Abklarung einer Kondomverwendung schon im Vorfeld, bei der Anbahnung des In-

timkontaktes, deckt sich nicht mit den von uns erhobenen Intimitatsgeschichten. Eine

gesundheitliche Aufklarung muBte an die empirische Chronologie der Ereignisse an-

kniipfen. Dies wiirde allerdings auch bedeuten, daB man das Intimpaar mit der Ka-

mera bis zur Bettkante verfolgen muB.

Die Thematisierung der Frage einer Kondomverwendung erst kurz vor dem Ge-

schlechtsverkehr hat zur Folge, daB wenigstens einer der beiden Intimpartner ein

Kondom verfiigbar haben muB, damit safer sex praktiziert werden kann. Das bedeu-

tet, daB schon im Vorfeld die MOglichkeit einer Kondomverwendung von einer Per-

son entschieden werden muB und ein Kondom beschafft worden sein muB. Die Be-

schaffung eines Kondoms kann sich nicht auf dialogische Abstimmungsprozesse
stutzen.

5. Das Kondom fordert eine planvolle Unterbrechung des Sexualverkehrs und damit

eine situative Ziigelung des sexuellen Begehrens. Diese notwendige Zasur im in-

teraktiven Ablauf stellt fiir die Romantiker einen Einschnitt in der wechselseitigen
Erlebnisabstimmung dar, fur die Hedonisten bedeutet sie eine abkuhlende Unterbre-

chung im Crescendo des Lustempfindens. Wir finden im Material zwei Lasungen fiir

diese in der Regel als unangenehm empfundene Unterbrechung. Eine Lasungsstrate-

gie besteht darin, diese Pause so kurz wie m6glich zu halten, um ihre st6renden Ef-

fekte zu minimieren. Ein monologisches Agieren des Mannes - ohne Abstimmung
mit der Partnerin - erwies sich als ein gelungener Weg der Einbetrung einer Kon-

dornnutzung; durch eine direkte, zielgerichtete und alleinige Handlungssteuerung
kOnnen die MDrenden und stimmungszerstorenden Aspekte der Unterbrechung mog-
lichst gering gehalten werden. Eine andere im Material auffindbare Li sungsform be-
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steht darin, die mit einer Kondomverwendung verbundene Pause in das interaktive

Geschehen selbst zu integrieren. Ein entspannter und spaBiger Uingang mit Kondo-

men bespielsweise nimmt der Situation die Ernsthaftigkeit. Die Kondomverwendung

kann zudem so eingefidelt werden, daB die Kondomnutzung zu einem Feld wird, in

dem sich die Parmer gegenseitig zu stimulieren und erotisieren vermogen. Eine

Ashtetisierung der Situation des Uberziehens des Kondoms kann auf die Partner sti-

mulierend wirken. Ob und wie sich solche Situationen medienwirksam darstellen

lassen, bliebe zu prufen. Uns sind dazu und zu anderen LDsungsformen einige Ideen

und Vorschlige eingefallen, die wir geme mit entsprechenden Fachleuten diskutieren

wiirden.

Insgesamt vermuten wir, daB die Sequenz der Kondomnutzung in der gesundhei[li-

chen Aufklaning bislang noch nicht angemessen aufgegriffen worden ist. Die als

problematisch erlebte Unterbrechung des Sexualverkehrs, die die Benutzung eines

Kondoms bedingt, bedarf sicherlich starkerer Beachtung, um den Beteiligten eine

grOBere Handlungskompetenz modellartig vermitteln zu konnen.
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Anhang 2: DER INTERVIEW-LEITFADEN ZUR FUHRUNG VON INTENSIV-

INTERVIEWS ZUM THEMA "INTIMITATSKOMMUNIKATION"

I. ERLAUTERUNG DER FRAGESTELLUNG, EINLEITUNGSFRAGEN

Um einen Doktortitel zu erwerben, muB man eine langere Arbeit zu einem Thema

schreiben. Ich mochte meine Doktorarbeit zum Thema "Beziehungen und Sexualitit"
schreiben. Dazu mOchte ich eine Anzahl von Interviews durchfuhren. Mich interes-

siert nun nicht, was einige kluge Kopfe vielleicht zu dem Thema gesagt haben oder

was es alles iiber das Thema Wissenswertes zu lesen gibt. Viel interessanter finde ich

es, was jeder Einzelne mit seiner Sexualitat so erlebt. Da weiBt Du bestimmt auch

eine Menge zu berichten.

Ein besonders aufregendes Erlebnis ist es haufig, wenn man beispielsweise eine an-

dere Person neu kennenlernt, als Mann eine Frau oder als Frau einen Mann. Man

kommt sich im Laufe des Abends naher und weiB noch nicht so recht, worauf das
hinauslaufen wird. Manchmal lauft das auch nicht ganz reibungslos, dann hat man

Probleme, sich aufeinander einzustellen, dann kann es passieren, da£ man nicht rich-

tig zusammenfindet. Oder manchmal lauft das ganz toll, man versteht sich gut und

mochte auch karperlich zusammenkommen. Aber egal wie es ausgeht: fast immer
wird dies als eine spannende Geschichte erlebt. Und genau uber eine solche Ge-
schichte mochte ich mit Dir sprechen.

Mich interessiert, wie sich das Schritt fiir Schritt entwickelt: wie man sich kennen-

lernt, wie man es schafft, sich naherzukommen, wie es dann dazu kommt, daB man

zusammen ins Bett geht oder sonst wohin.

Am einfachsten l t sich uber so etwas anhand einer ganz konkreten Begebenheit re-

den, am besten eine Geschichte, die Du erlebt hast. Eine Geschichte, an die Du Dich

gut zu erinnern vermagst, die noch nicht so lange zuruckliegr Diese eine Geschichte
sollst du erzahlen, also wo Du jemand neu kennengelernt hast und bis hin zu der Si-

tuation, wo ihr euch kOrperlich nahegekommen seid.

HINWEISE ZUR ART UND WEISE DES FRAGENS

Wie ich in bisherigen Interviews immer wieder erfahren habe, ist es gar nicht so

leicht, uber Sexualitat zu reden - erst recht, wenn man sich noch nicht mal naher
kennt. Von daher m6gen meine Fragen mitunter aufdringlich klingen. So leicht plau-
dert keiner (iber intime Dinge. Vieleicht spreche ich wbhrend des Interviews Dinge
an, die einen eher peinlich beriihren, Dinge, uber die Du vielleicht nicht so gerne re-

den mi chtest. Am besten einigen wir uns darauf, daB du dann sagst 'stop, das geht
mir jetzt aber zu weit, dazu will ich jetzt nichts sagen !'- daB du das dann in dem
Moment einfach sagst.

Vielleicht nervt Dich auch zwischendurch meine harm ckige Art nachzufragen. Ich
will dich damit bestimmt nicht argern; vielmehr geht es mir einfach darum, daB du

ganz genau erz hlst. Und mein Job ist es, an den Stellen nochmals nachzufragen, wo

es mir was zu schnell geht oder mir was unklar bleibt. Ich sage das nur vorweg, weil
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ich in den anderen Interviews gemerkt habe, daB man mitunter auf mein Fragen ge-
nervt oder unwirsch reagiert.

Ich werde das bestimmt nicht alles so schnell notieren konnen, was Du erzahlst.

Deshalb wiirde ich unser Gesprach gerne auf einem Kassetten-Recorder aufnehmen -

aber nur, wenn Du nichts dagegen hast, wenn Du damit einverstanden bist. Selbst-

verstandlich wird das Material so verschlusselt, daB nachher nicht mehr erkennbar

ist, wer das war, mit dem ich gesprochen habe. Also auf Deine Anonymitlit kannst

Du Dich verlassen, Dein Name wird nirgendwo fallen.

Hinweise fiir den Interviewer

In Anlehnung an die Technik des narrativen Interviews ist von dem Interviewleiter

gefordert, mittels thematischer Anreize die in Gang gekommende Erzahlung mag-
lichst umfassend und komplett geliefert zu bekommen, um die eigenerlebte Erfah-

rung des Informanten so weitreichend wie moglich rekonstruieren zu konnen.Das

bedeutet, daB sich einerseits zuriickgehalten werden muB, indem die eigenen Fragen
und Einwendungen inhaltliche Bestimmungen vermeiden und sich mehr an formalen

Gesichtspunkten des Erzahlschemas orientieren.Z.B: "Jetzt hast Du nur vergessen,
mir zu sagen, was vorher passierte, ehe es zu dem kam, was Du gerade erzahlt hast."
Die Beteiligung des Interviewers sollte sich darauf beschranken, Erzahlanreize zu

geben,dem Informanten gegebenfalls uber schwierige Passagen hinwegzuhelfen
bzw. durch Markierungen auf die Stringenz der Erzahlung drangen.
Hierzu einige Hinweise:
- auf Leerstellen achten;
- auf Detaillierung drangen an Stellen, die nicht plausibel erscheinen bzw. an denen
einzelne Handlungsschritte iiberprungen werden;
- darauf achten, daB begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Erzahlfiguren ge-
schlossen werden;
- an Stellen, wo vom Handlungsablauf auf Nebenschauplatze ausgewichen wird,
durch Nachfragen zur Riickkehr zur Erzb:hlgestalt dr ngen.)

H. LEITFRAGEN ZUM HANDLUNGSABLAUF

1. Zur Sequenz des Kennenlernens:

- Wie lange ist das her?

- Wie stand es damals zu diesem Zeitpunkt "beziehungsmaBig": Hattest Du eine feste
Freundin/einen festen Freund damals? Wie lange kanntet Ihr Euch schon?
Oder warst Du schon langer ohne eine feste Beziehung, ohne nennenswerte Bekannt-
schaften/Kontakte? seit wie lange?

- Fragen dazu, wie sich der Kontakt herstellte, was schaffte Kontakt: kanntest Du die
Person schon vorher (aus einer anderen Form von Kontakt, aus anderen Begegnun-
gen)? wieso fiel sie Dir auf? was machte die Person fiir Dich attraktiv, was fandest
Du an ihr anziehend? was gefiel Dir an ihr?

- Wie merktest Du, da8 sich die andere Person fiir Dich interessierte?

- Gab es Dinge, die Euch einander naher brachten? (z.B. Verknitpfungen uber ge-
meinsame Dritte, gemeinsame Interessen)

- Haufig ist man sich gar nicht so sicher, ob man gut ankommt. Wie hast du das hier
fiir Dich herausbekommen?
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- Gab es was an der anderen Person, was Dich stutzig machte, Dich befremdete?
Man denkt sich ja, der/die Andere ist so oder so, und pl6tzlich ist das ganz anders.

- Mitunter ist man sich ja gar nicht sicher, was der/die Andere von einem will. Wie

war das denn hier?

- Gab es Hinweise fiir Dich darauf, da13 an dem Abend mehr passieren kilnnte als ein

nettes Gesprach? In welchem Moment?

- Gab es einen Moment, wo Dir klar war, worauf das Kennenlemen hinauslaufen
wurde? Wodurch war Dir das so klar?

2. Zur Bewaltigung des 'Ubergangs'

=> Achten auf Bestandteile der Handlungssequenz, die eine dynamisierende Wir-

kung haben (z.B. AlkoholgenuB mit seiner enthemmenden Wirkung, Tanzengehen
als Rekurs auf kOrperliche AuSerungs- und Kommunikationsfonnen, kOrperliche
Annaherungen bzw. Beruhrungen)

- Aus den anderen Interviews weiB ich, daB es mitunter schwierig ist mitzuteilen, daB

man Lust hat, nach Hause zu gehen. Wie war das denn hier?

- Wer hat denn entschieden, zu wem man geht?

- Andere haben mir in den Interviews erziihlt, daB sie

gerade diese Situation schwierig fanden: man steht zusammen in der Wohnung und
weiB irgendwie nicht so recht, wie weiter. Wie war das denn hier?

- Gibt es fiir Dich Dinge, auf die Du besonderen Wert legst, die fur Dich zu einer an-

genehmen Stimmung dazugehoren? Was gehdrt fur Dich alles dazu, um Dich richtig
wohlfiihlen zu k6nnen? (Licht, Musik, Getranke usw.)

- Gab es Momente, wo es nicht so lief, wie Du Dir das dachtest? Wo er/sie nicht so

mitmachte, wie Du Dir das vorgestellt hast? Was hast Du dann gemacht?

- Wurdest Du zwischendurch mal unsicher? WuBtest Du zwischendurch mal nicht
weiter? Was hast Du dann gemacht? Hat der/die Andere das gemerkt? Wie hast Du
darauf reagiert?

- Hast Du dem/der Anderen irgendwie gezeigt, daB Du Lust auf ihn/sie hast?

- Hattest Du den Eindruck, der/die Andere hat Lust auf Dich hat? Wodurch?

- In solch einer Situatinn steht man ja manchmal vor dem Problem,wie wird man die
Klamotten los?

3. Zur Sequenz des Intimverkehrs

- Manchmal weiB man ja nicht so recht, wie man sich im Bett verhalten soll, der/die
Andere ist mitunter auch unsicher. Wie war das denn hier?

- Von wem ging denn jetzt die Initiative aus?

- Wenn man sich noch nicht so genau kennt, weiB man manchmal nicht so hundert-

prozentig, was derrYder Anderen gefillt.Hast Du das fur Dich herausgekriegt?
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- Hat der/die Andere gemerkt, was Dir gefailt? Hast Du es ihm/ihr in irgendeiner
Weise deutlich zeigen kijnnen? Hat der/die Andere uberhaupt bemerkt, was Du
wolltest? Lief das denn so, wie Du das Dir gewunscht/vorgestellt hattest?

- Warst Du am Ende zufrieden?

- Hiittest Du geme mehr gehabt, irgendetwas anders gehabt?

- Glaubst Du, Dein Gegeniiber war zufrieden? Oder warst Du Dir unsicher? Woran

machte sich fur Dich dieser Eindruck fest?

4. Zur Thematik der Verhiitung bzw. Kondomverwendung

- Nun habt ihr also miteinander geschlafen/gev6gelt/euch geliebt o.L (in Anlehnung
an den Sprachgebrauch des Interviewpartners). Habt ihr an irgendeiner Stelle iiber

Verhiitung oder Schutz geredet?

* bei Kondomverwendung:

- Aus den Interviews weiB ich, daB oft gesagt wird, das Kondom stdrt nur. Man

schmust, macht sich gegenseitig an, und dann hei.St es, 'stop, das Kondom mu8 ja
auch noch mit ins Spiel'. Wie war das denn hier?

- Wer dr ngte denn darauf, ein Kondom zu verwenden? Habt ihr damals daruber ge-
sprochen? Wie habt ihr dariiber gesprochen? Was waren die Grunde? Wie habt ihr
euch denn geeinigt, 'nehmen wir jetzt eins oder nicht'?

- Wer hat das Kondom besorgt? Wer hatte das dabei gehabt? Altemativ: Fandest Du
das o.k., daB dieMer Andere ein Kondom bei sich hatte? Wie fand die/der Andere

das, daB Du ein Kondom bei Dir hattest?

- Es reicht ja nicht wenn man ein Kondom dabei hat - es muB ja auch angezogen
werden. Wie lief das denn hier? In welcher Situation? (Im Dunklen, im Hellen, unter

der Bettdecke?)

- War es besonders schwierig oder besonders leicht?

- Hat sich was an eurer Stimmung verandert, als das mit dem Kondom anstand?

(Wirkte das Kondom st6rend/belustigend?) Gab es dadurch irgendwelche Komplika-
tionen? Bei Schwierigkeiten: Was habt ihr denn daraufhin gemacht? Was machte in
diesem Augenblick Dein Gegeniiber? Hatte sich die/der Andere Deiner Meinung
nach anders verhalten sollen, was anderes machen sollen? Wie hast Du darauf rea-

giert? Wie hattest Du Dich am liebsten verhalten? Was passierte hinterher mit dem
Kondom?

- Hiittest Du Dir vorstellen kannen, in dieser Situation auf das Kondom zu verzich-
ten?

- Kannst Du Dich an andere Situationen erinnern, in denen Du zwar an ein Kondom
gedacht hast oder in denen eines vorhanden war, es aber nicht benutzt wurde? Wieso
da nicht? Kannst Du Dich an eine andere Situation erinnern, in der es fur Dich
leichter war, ein Kondom zu benutzen als in dieser Geschichte? Was hat es Dir
leichter gemacht?)

176

;



* bei keiner Verwendune eines Kondoms:

- Wie kam es jetzt dazu, daB ihr kein Kondom verwendet habt?

- Wieso war das in dieser Situation kein Thema?

- Hattest Du mal zwischenzeitlich fa einen Moment daran gedacht? Hinderte Dich

etwas daran, das anzusprechen? War etwas an dem Verhalten Deines Gegenubers,
was Dich unsicher machte?

- Hattest Du Dir das denn vorstellen k6nnen, ein Kondom in dieser Situation zu be-
nutzen?

- Kennst Du von vorher schon Situationen, in denen Du zwar an ein Kondom ge-
dacht hast oder in denen eines vorhanden war, es aber nicht benutzt wurde?

- Was hiiltst Du selbst.grundsitzlich von Kondomen? Hast Du schon Erfahrungen
mit Kondomen? Und wie waren die?
- Kannst Du Dich an eine andere Situation erinnern, in der es fiir Dich moglich bzw.
leichter m6glich war, ein Kondom zu benutzen als in dieser Geschichte? Wieso ging
es da?

- Wurde in dieser Geschichte irgendwann einmal das Thema 'Aids'angesprochen?
Wann und wie?

- Wurde in dieser Geschichte irgendwann einmal das Thema 'Verhutung' angespro-
chen? Wann und wie?

- Kannst Du Dich an eine andere Situation erinnern, in der es fiir Dich m6glich bzw.
leichter m6glich war, ein Kondom zu benutzen? Was hat es Dir schwerer/leichter
gemacht als in dieser Geschichte?

5. Zurn Stellenwert der erzahlten Geschichte innerhalb des
situationsubergreifenden Sexualverhalten:

- Ist diese Geschichte, die Du erzahlt hast, jetzt typisch fur Deine Erfahrungen?
Wurdest Du sagen, daB es in der Regel ahnlich ablauft? Oder gab es hier etwas Be-
sonderes?

- Wie sieht iiberhaupt Deine Idealvorstellung von einer tollen sexuellen Beziehung
aus? Was ist Dir an einer intimen Beziehung wichtig, was mOchtest Du nicht mis-
sen?
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III. SOZIODEMOGRAPHISCHE FRAGEN

Geschlecht:
Alter:
SchulabschluB:

Beruffratigkeit:
Beziehungsverh lmis:
- verheiratet ohne sexuelle AuBenbeziehung
- verheiratet mit sexueller AuBenbeziehung
- fester Partner ohne sexuelle AuBenbeziehung
- fester Parmer mit sexueller AuBenbeziehung
- Single
Menge der Sexualkontakte im letzten Jahr:

Menge der Sexualkontakte insgesamt:

IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Fiir Dein bereitwilliges Antworten und fiir Deine Geduld m6chte ich mich nochmals

herzlich bedanken. Jetzt muB ich Dich allerdings noch davon unterrichten, daf3 die

Interviews auch im Rahmen eines Forschungsprojektes ausgewertet werden sollen,
das im Auftrage der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkllfrung durchgeflthrt
wird. Ich habe extra zu Beginn des Interviews nichts davon gesagt, weil man sonst

direkt das, was man zur Sexualitat erzahlt, mit 'Aids' in Verbindung bringt. Wenn
man 'gesundheitliche Autkldrung' hart, denkt man leicht an die Aufkl rungskampa-
gne zu Aids, und dann erzahlt man vielleicht nur noch so, wie man meint, daB es von

emem erwartet wird. Und mich interessiert ja stattdessen, wie man sich auch
tatsachlich verhalt, genau das, was Du ja in Deiner Geschichte so gut beschrieben
hast. Also, ich mOchte Dich zum SchluB noch fragen, ob Du mit der Auswertung des
Interviews fiir die Bundeszentrale fiir gesundheitliche AufklE:rung einverstanden
bist? Selbstverstandlich ist auch hier wieder Deine Anonymitat gewahrt; es wird
niemand herauskriegen konnen, wer mein Interviewpartner / meine Interviewparme-
rin gewesen ist.
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Anhang 3: Auswertungsbeispiel (Auswertung Interview Nr.22)

I.STRATEGIEN KOMMUNIKATIVER ABSTIMMUNG

1. Das Kennenlernen

a) Der Ort: kannte sie aus einer Begegnung in einer Kneipe;
"Urid zwar war die C. rte Hake breit und deswegen ein unmagliches Weib. Die plap-
perre und plapperte, v8Hig grauenhaft..(.-).-schlichtweg unmaglich. So jemand, der

einen zulallt und nur StuB lailt."(1 )

b) Bekanntheitsgrad: sie die Bekannte seines Freundes;
"Die kannte meinen FreundM."

sie hat einen Freund, was er auch weiB;

c) Art der Kontaktaufnahme: 'Ich habe sie nach Hause gefahren in ner Kneipe."(1)

2. Mechanismen des Sich-Naherkommens

* Vorschlag des Freundes, einen gemeinsamen Flohmarktstand zu machen:
"Vier Monate spater kam mein Freund, dem kam die gro,fle Idee, da  wir doch auf
den Flohmarkt gehen kdnnen..(.-)..er hat dann gesagt, er hat noch zwei Freundinnen

dabei, die auch mitgehen wollten."(1)

- notgedrungene Zweisamkeit als MOglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen:
"Dann bin ich halt mit diesem unmuglichen Weib auf den Flohmarkt gefahren, mit
ihr und ihrem kleinen Sdhnchen. Also wir sind in meinem Wagen gefahren, und E.
und M. in M.'s Wagen. Ja und irgendwie, uber das Fahren schon, sind wir unheim-
lich gut in Kontakt gekommen, auch sehr viel iiber den T.."(1)

- Dritte Personen als Vermittler von Gesprachsituationen:
"...so habe relativ viel mit dem T. erzlihlt, ja und die C. prapette dann immer rein,
wie gesagt, sie prapelt gern in Sachen rein. Ja, und irgendwann war ich mit der C.
total am erzdhlen, uber Gort und die Welt, und wir haben irgendwo ne sehr sehr
dhnliche Wellenltinge..(.-).-also so auf dem Flohmarkt habe ich unheimlich viel mit
dem T. gemacht, rumgespielt, + ja und, das war eigentlich so der erste Kontakt, ne

so fiber den Flohmarkt.#, fiber das Verkaufen."(1)

- die Beschaftigung mit und das Verhalten gegenuber einem Dritten ermoglicht un-

mittelbare Einblicke, wie der andere seine Beziehungen gestaltet, wie er mit Men-



schen umgeht. Diese Einblicke kOnnen projektiv aufgegriffen werden, um sich den
anderen als einen m6glichen Parmer vorzustellen, weil man in ahnlicher Weise be-
handelt werden mochte, wie es der Dritte konkret erfahren hat.
"Was ich an der C. auch nochfaszinierendfand, wie die C. mit ihrem Sohn umgehz.
Ich habe mir also irgendwann gedacht, ich hatte gern, daj3 meine Matter so gewesen
wdre wie die C., oder dieses Verhdlmis von C. undT., das hatte ich unheimlich gern
bei mir und meinen Eltern gehabt..(.-).Die nahm den ernst. Die nahm den also so mir
seinen Problemen ernst. Die ging aqfden ein."(3)

- ein 'geschaftlicher' Vorwand als AnlaB, miteinander erneut in Kontakt zu treten:

"...die C. hatte zwei Boxen die sie nicht verkauft hatte und wegen denen woilte ich
mich eigentlich noch mal bei ibr melden, weil sie mich doch sehr interessier-

ten..(..).-ich wollte die Boxen wirklich haben, aber es war auch ein sehr netter Vor-

wand."(2)

- das gemeinsame Reden als verbindungsstiftendes Moment:
"...ich konnte mit der unheimlich toll reden..(.,).und dann habe ich halt wegen den
Boxen angerufen ja, und siehe da, da haben wir uns ne Stunde am Telefon festge-
quatscht, also, die Boxen, das war auch so direkt beim ersten Gesprach relativ ne-

bensdchlich."(2)

- direktes Gestdndnis der Zuneigung:
"...ich habe dann im zweiten oder dritten Satz gesagt, ja eigentlich rufe ich aber auch

art, weii ich dich sehr nert fin(ie."Cl)

- Ausgestaltung des gemeinsamen Miteinanderredens bei den nachsten Treffen und
bei den haufigen Telefonaten:
"Die habe ich dann irgendwann abgeholt, diese Boxen also..(.-)..es waren nicht nur

die Boxen, sondern wir hatten dann auch das Bedurfnis so irgendwie weiter zu quat-
schen. Gui dann haben wir beim ersten Mal als wir uns da in C. Wohnung getro en
haben, netten Abend verquatscht."(3)
"und seit der Zeit haben wir uns dann so alle zwei Tage angerufen. Immer ellenlange
Telefonate. Wir haben snindenlang wegen irgendwelchen Nichtigkeiten + also, ach,
wie gehts Dir denn, ja, sch6nes Wetter und #. Das wurden dann immer so elleniange
Telefonate."(4)
"Wir gingen mal essen, mal saBen wir zu Hause bei C. wegen T., weil der auch nicht
immer allein gelassen werden konnte: sind mal ins Kino gegangen. Also meistens
sa.Ben wir zu Hause bei der C. und haben rumgequatscht:'(4)

- die Preisgabe von 'intimen Dingen' als intimitatsstiftendes Moment:
"Also C. hat eigentlich sehr intime Sachen von sich erzdhit und mir auch sehr fruh
sehr intime Sache erzdhit. Also sehr intime Sachen, das sind jenI auch, das ist jent
nicht unbedingt sexuell gemeint, sondern uber die Beziehungen zum verstorbenen
Vater, zur Matter oder zu ihrem Exmann. Also so was, nicht, ist schon was wird
schon als sehr intim bezeichnet."(5)

- die Verarbeitung der anderen Beziehung als Gegenstand der eigenen Beziehung,
die Rolle als 'Seelsorger':
" die C. war wie wild hinter dem M. immer noch her, nicht. Nur, das machte sie
auch reilweise unheimlich kapurt. Also so mit Depressionsphasen. Na gut, dann
duffte ich halt immer hin. Habe ich auch gerne gemacht. Habe ich wirklich gerne
gemacht."(5)

- die eigene Beziehungssituation bleibt aber schwer thematisierbar, hier hapert es an

Verstandigung:
"..wir waren mal am Fluj3, und da meinte C. mich fragen zu miiBen, wie denn unsere

Beziehung jetzt aussieht und ich habe das also nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich
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ja selber nicht wujlte, wie unsere Beziehung aussieht. Ich verstand auch damals

uberhaupt nicht, was die wollte. Also das ist, wie gesagt, ich kann unheimlich toll mit

der C. reden, so reden wir dennoch oft unheimlich seltsam aneinander vorbei, und
miasen oft drei bis vier Mal nachfragen bis wir das gekiart haben. Aber eigentlich
kriegen wir das immer geklart, nur das war so ganz schwer, das daraber uberhaupt
zu reden. + Und + + naja, gut, das war irgendwo scheinbar ein Knackpunkt, dieses

Reden damals am Fluj3."(6)

- Abschiedsgesten als Anbahnung von Kdrperkontakt:
"Wir gaben uns hin und wieder mal einen Abschiedskujl..(..)..und dann nahm die C.
mich schon mal in den Arm. Ja wir gaben uns n K143, das haben wir uns dfters gege-
ben, das war auch nicht weizer + + ja, bedeutere einfach nicht weiter was."(7)
- vordergriindige spielerische Anlasse fiir Kiisse:
beim Besuch eines FuBballspiels - "also die letzten 2 Minuten fielen 2 Tore, und je-
desmal, wir kuschelten so n bischen miteinander, und so zufdllig bei den Toren hat-
ten wir dann Mundkontakt."(7)

- iiber einen Dritten ki nnen auch die unausgesprochen gebliebenen oder unklaren

Beziehungsverhalmisse eindeutiger faBbar werden, indem der Dritte Aspekte deut-
lich zur Sprache bringt, die in dieser Klarheit von den Betreffenden selbst nicht the-
matisiert werden:
"Dann haben wir T. ins Bert gebracht und T. hat also immer wieder die Frage ge
stellt, schldfst Du auch hier. Naja, das war mir dann, ich wuBre halt nie, was ich

draufsagensollte."Cl)

"...dieses Gesprtich, wovon ich eben erzdhit habe, am FluD, das kam ubrigens da-

durch, weil der M. ne unheim[ich ddhmliche Bemerkung mal gemacht hatte zur C
-

Er sagte namlich, ja, du hast ja zwei Manner, einen furs Bett und den anderen so ja
um mit dem zu reden, um Probleme zu erdrtern."(8)

3. Die Gestaltune der intirnen Situation

- unausgesprochene Direktheit von ihr, unvermittelt gestaltet sie die Situation:
"Die C. ging dann nochmal ins Bad, ja und kam dann nackt wieder raus"O)
"...ich habe mir gar nichts gedacht, was sie da macht, da auf dem Klo..(..)..ich
schaute sie an, ja, unddann lagen wir uns in den Armen.(.-)..sie hatte noch einen Slip
an. Ja, ichwar dann aneezogen, ja dann zogen wir mich aus."(8)

- unausgesprochene Grenzziehung von ihr, wieweit der Intimkontakt gehen darf:

"...Petting betreiben. Mit ihr schlafen durfte ich da ndmlich nicht..(..).Das wollte sie
nicht..(.-).-ich hatte gerne mit ihr geschlafen. Ne, also durch Handbewegun-
gen.-(..)..dann auchgesagt irgendwann ne, das mi chte ich nicht..(..)..ich dachte mir,
ja But, das ist vielleicht dann immer noch zu fruh oder zu viel, aber ist je eigentlich
unheimlich toll schon so, ne. Das fand ich auch wahnsinnig toll. Nene, ich filhlte
mich nicht abgetehnt..(..).Also druber geredet haben wir eigentlich da nicht. Es war

einfach klar, sie wollte in dem Moment nicht + scheinbar woilte sie aber doch ir-

gendwann sexue[len Kontakt, der aber noch nicht so weit ging. Na gut, das konnte
ich akzeptieren."(9)
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- Metakommunikation uber das Geschehene:
"Wir haben dann auchsofort wieder miteinander relefoniert, wie wir das ja so gerne
machten. Am ndchsten Tag haben wir wieder wie wild miteinander telefo-
niert..(.-)..wir haben druber geredet aber + nicht daB das irgendwie ein Hauptbe-
standteil vom Gesprdch ware, sondern, ach, das war schdn gestern Abend mir dir.
Eher so."

- jetzt, da alles 'klar' ist, kommt es selbstverstiindlich zum Intimverkehr:

".-.und am ndchsten Tag haben wir dann miteinander geschiafen. Ich bin dann

Abends vorbeigekommen und das war auch, das war eigentlich ganz klar.-(.-)..wir
lagen uns in der Haustur in Armen tja und kilssten uns dann und es war eigentlich
klar. Ja und irgenwannfragre der T. dann wie immer, ne, worauf ich dann sagte, ja,
ich glaube, ich schlafe hier. Wobei ich sagre, ich glaube, ne.-(.-).-Als der T. im Bert
war gingen wir auch Richtung Ben so, zogen uns aus, ja, und schliefen dann mitein-

ander.

- vorsichtige verbale Abstimmungsprozesse beim Intimverkehr:
"..bei einigen Sachen sagre C., ne, dat nicht ne. Oder, jetzt nicht, oder, das ist ja
auch ok.-(-.)..bei mir ist das dann auch so, das ich mal sage, ne, das jetzt nicht. Ne

ne, das h(men wir auch direkt ne, So diese + +. Wir haben unheimlich wenig mitein-
ander geredet, wenn wir miteinander geschiafen haben."(11)
- wortlose Verst5ndigung:
" ...ich erinnere mich an + ja, so + + + ehm #wo wir kein einziges Wort miteinarider

geredet haben. Seitsam, aber das war irgendwo klar, rte. Wir machten irgendwas und

ja, es was einfach ok.
- anschlieBende Metakornmunikation iiber das sexueHe Verhalten:
"Danach baben wir dann unheimlichviel gequatscht..(..)..(Uber Sexuelles) haben wir
auch, aber eigentlichwar das oft gar nicht r£tig. Gut, wir haben manchmal aber ir-

gendwelche Sachen gereder, die uns dann so aufgefallen sind, ne. Warum haste denn
da gerade meine Handweggetan? 3 # zuruck, warum ne. Gut, da konnte man druber
reden."(12)

H.IDEALTYPISCHES BEZIEHUNGSMUSTER

- das beredete Einverstlindnis-
im gemeinsamen Reden gestaltet sich ein Einvernehmen und ein Verstandnis fur-

einander aus:

"...diese Wellentlinge die war total da..(.-).Das ist wenn du ilber gieiche Sachen
lachts, zB. so einen gewissen Sinn fikr markaber€n Humor hast. das, ja (lachen).
Oder ja wenn du bei so, + manchmal ein Wort das andere geben kann und ne Ge-
schichte dadurchimmerfortgefuhrt wird:'(33
"Es war ein ziemliches Verstandnis. Ich4daoei ziemlich sagen, weil im Laufe der
Zeit war das also dann ich wurde sagen ideal, ne. Es war dannTotalharrnonie, atier
am Anfang, gut das weij3 de also nicht, was der andere will, was er nun wirklich
nicht abkann. Also so vom + so vom Passen hatte ich schon das Gefuht, das es un-

heimlich gut ist."(11)

- sich verstanden fuhlen, im Spiegeln der gleichen "Wellenlange" wird die eigene
Person bestatigt:
"Ich wunsche mir einen Freund..(.-)..Es ist mir mehr Wen, mit jemanden reden zu

kdnnen also mit -wem schlafen zu k6nnen. Wobei, ehm + ich das nadirlich auch will,
und gehdrt auch dazu, ist auch toll. Aber mir ist das wirklich, dieses ehm um mit je-
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manden reden zu kdrlnen undmit dem noch die gleiche Wellentlinge zu haben, das isr

mir auch viel wichriger. Aber einen gewissen Sinn fiir schwarzen Humor, stelle ja so

fest, daJ3 ich das fur eine Frau immer wieder hemmungslos anziehtndfinde:'(16)
"Also ich habe das Bediirfnis, jemand ja irgendwie zu kennert'(15)

III. AKTEURSTYPUS

- der Freund zum Quatschen
- durch Reden iiber 'Gott und die Welt' wird Einverst3ndnis gepriift und zugleich
hergestellt, die Einbeziehung von intimen Gespritchsinhalten gestaltet eine geheime
Eigenwelt, die nur ihm und seiner Freundin zuganglich ist.

Zugleich existieren bestimmte Tabuthemen, die vor allem die eigene Beziehungs-
konstellation mit ihren Implikationen betreffen, die unter dem Deckmantel des Ein-
verstandnisses (als ein geheimes Verstandnis, diese Dinge unberiihrt zu lassen) nicht

angesprochen werden brauchen:
"Ich habe mit der C. auch ne Ebene wo wir einige Sachen auch scheinbar nicht kid-

ren miissen, ne, sondern wo da eher reitweise son Einverstdndnis da ist, so ganz ko-

misch. Also ne gleiche Welleniange. Ich hatte nicht das Gefuht, daB wir da groB
druber reden mupten."(10)
"Gar nichts kilirte sick, nur, nur das wir sciteinbar mittlerweile beide eine gewisse
Spannung aufgebaut hatten. Also ja, die mehr ist als bei Freunden. Nur, geklart har
sich dann uberhaupt nichts."(6)

Da keine direkte Ansteuerung und direkte AuBerung der eigenen Wansche und In-
tentionen gepflegt wird, wird mittels des Bekunden von ZugehOrigkeit und VerlaB-

lichkeit, viel gemeinsam verbrachter oder besprochener Zeit eine Zweisamkeit her-

gestellt. Im laufe der Zeit kl rt sich das Beziehungsverhaltnis, indem die eigene Ge-
fuhlsintensitat und -ausrichtung eine Eindeutigkeit erfahrt:

"Verborgene Wfinsche wurden wahr."(8)
"Ich wurde sagen, so nach drei Monaten so intensiven quatschens mit C. stellte ich

fest, eigenitich bin ich in die C. verliebt.(..).-.So ganz im Laufe der Zeit, ne, stellte ich
dann fest, oh, ich habe mein Herz eh, wieder verloren. Das war ein ganz langsamer
ProzeB. Diese Verliebtheitsrichtung hat sichgedreht, nicht. Pli tzlich ist es C

. "(4)
"...da merkte ich nur, es ist eine sehr tiefe Sympathie da:'(51

- begrunder wird die Vorsicht im Umgang, d.h. die Nichttheamtisierung eigener
Wunsche, mit Rucksichtnahme auf die anderen; nur ja keine Entschiedenheit provo-
zieren:
"Also von mir aus mit Rucksicht auf M.- Bei ihr auch Riicksicht auf die andere Be-

ziehung, also auch auf M. und dann ja, einige ung€kidrte Sachen, die einfach nicht
hoch kamen, die irgendwo unter der Oberflache blieben. Also wir mr'r.hten uns im-
mer unheimlich gern.'1(7)

IV.DER UMGANG MIT SAFER SEX UND AIDS
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1. Befragter hat kein Kondom benutzt

"Das erste Mal, wo wir miteinander geschlafen haben, habe ich dann gefragr, - d.h
ich wu te, das die C. die Pille nicht mehr nimmt, sie hatte gerade abgesetzt + +. Ja,
sie kam dann mit einem Diafragma, wobei das war auch ein relativ altes, aber

scheinbar, scheinbar lieD sie es darauf ankommen. Hinzu kommt auch so sie meinte,
im Moment hatte sie keine fruchtbaren Tage, das miijlte auch von daher eigentlich
hinhauen. Dann hatte sie noch irgendeine Creme da aidgevieben, also naja, ein bi-

schen chaousch."(12)

2. Einstellung gegenuber Kondomen:

- als Verhiitungsmittel:
"...die C. wollte die Pille aufkeinem Fall mehr nehmen."(13)

- im Vergleich zum Diaphragma schneiden Kondome tendentiell besser ab:

"...es war angenehmer und der Geschmacksfaktor ist ja nicht da. Aber gut, es ist
auch eine kleine Unterbrechung, ne, genau wie mit dem Diafragma. Die Unterbre-

chung ist ein bischen kurzer, aber naja, die ist halt auch da. Das ist auch bidd, das
ist mit Sicherheit auch blad..."(13)

- Nachteile der Materialbeschaffenheit:"...die Dinger kdnne relativ trocken werden,
und das ist auch was, was lastig ist..(.-).-das die wirklich rrockengerieben wer-

den."(13-14)

3. Generelle Praxis der Kondombenutzung:

Die Abneigung gegeniiber dem Diaphragma bedingt die Entscheidung fur Kondome:
"...sie schmierte das immer nochmal ein (lachen) mit irgendeiner Creme und das

fand ich relativ unapetitlich, ich meine das wirklich, oral betrachtet unapettitlich.
Die sollten diese Creme mit Himbergeschmack herstellen, so meine ich das..(.-)..weil
wir uns beide dann irgendwann sagren, mit dem Diafragma eh, pfui Deibel, was

schmeckt diese Creme wiedertich. Und dann ilberlegten wir uns, wir k6nnten ja
Kondome nehmen und

...
bei der C. stellte ich dann erstaunlicher Weise fest, das ich

meinen Samenergu.fl also unheimlich gut auch unter Kontrolle halten konnte. Und
von daher haben wir die Kondome irgenwann genommen, wenn wir schon relativ

lange dran waren. Vorher ging das immer total ohne. Also gut, mit Sicherheit ein Ri-
siko, andererseits hatte ich nicht das Gefuht, das aberhaupt was passieren
konnte."(13)
- wahrend des Intimverkehrs werden Kondome benutzt, um den unmittelbar bevor-
stehenden SamenerguB aufzufangen

"Mann weiD ja nie (lachen). Ne, die habe ich immer dabei. Die finde ich auch sinn-
.voll. Ich brauche sie zwar nicht oft, aber ichfinds sinnvoll.


