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Vorwort

In der Bundesrepublik Deutschland ist der Gefahr einer ungebremsten
Ausbreitung des AIDS-Virus HIV auch mit fruhzeitigen und intensiven

Aufklitrungsaktionen wirksam begegnet worden. Diese Erfolge zeigen:
Die Informationsmdiglichkeiten werden genutzt. Sie sind immer noch

das wichtigste Werkzeug, um gegen eine Krankheit vorzugehen, die an

Landesgrenzen nicht haltmacht. Heute weiB fast jeder Burger, wie er

Sich wirksam gegen Ansteckung bei Sexualkontakten schutzen kann.

Aber trotzdem verhalten sich viele Menschen nicht danach. Zu oft wird

noch darauf verzichtet, der AIDS-Gefahr durch die Verwendung von

Kondomen zu begegnen. Warum? Diese Frage haben Wissenschaftler im

Auftrag der Bundeszentrale fur gesundheittiche Aufklarung in der vor-

liegenden Studie untersucht.

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daB am Anfang einer Partner-

schaft das Gesprich Ober den Schutz vor AIDS hiiufig schwerfil It.

Falsch verstandene Rucksichmahme verhindert, daB von Anfang an der

Schutz vor AIDS ernstgenommen wird. Dabei wird hiiufig Obersehen,
daB in einer Zeit, in der wir noch keinen AnlaB haben, Entwarnung zu

geben, das Gesprach Ober den Schutz vor sexuell Obertragbaren Krank-

heiten ein Ausdruck von Wertschfitzung, Verantwortung und Liebe ist.

Ich hoffe, daft dieser Band einen Beitrag dazu leisten kann, das BewuBt-

sein uber einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexualit t zu verbes-

sern.

1--1 2
i .-*

Horst Seehofer

Bundesminister fur Gesundheit
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Vorbemerkung

Im Auftrag der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkli:rung haben

wir Intensivinterviews mit 20- bis 30jdhrigen heterosexuell orientierten

Mannern und Frauen zum Thema „Kommunikation mit einem neuen In-

timpartner" durchgefuhrt. Ziel der Befragung war es, kommunikative

Handlungsmuster von Intimtit  zu rekonstruieren und nach der Einbet-

tung von safer sex-Praktiken in die Sequenz intimer Kommunikation zu

fragen, um damit Probleme und LOsungen der Anwendung von safer sex

besser verstehen und Hinweise fur eine handlungsorientierte Autkliirung
entwickeln zu k6nnen.

In einem ersten Schritt wird der theoretische Rahmen der Untersuchung
und dessen empirische Umsetzung expliziert: Die spezifische Fragestel-
lung der Untersuchung innerhalb des theoretischen Rahmens wird her-

ausgearbeitet; Hypothesen und Erwartungen an die Empirie, die sich auf

Grund des theoretischen Ansatzes ergeben, werden formuliert; das Ver-

fahren der Datenerhebung, der Leitfaden der Befragung, das Auswaht-

verfahren, die faktische Auswahl der Interviewpartner und das Verfah-

ren der Datenauswertung werden dargestelk.

Im zweiten Teil werden die Ergebnisse unserer Untersuchung expliziert.
Wir versuchen, die Grundstruktur und Grundproblematik intimer Kom-

munikation zu rekonstruieren, fragen nach den kommunikativen Strate-

gien, die Akteure verwenden, um im Rahmen der Grundstruktur Intimi-

tat zu konstruieren und nach den Problemen und Chancen einer Einbet-

tung einer Handlungssequenz „Kondomverwendung" in die Kommunika-

tionsstruktur von Intimitiit. Die Strukturierungsmomente von Intimitat

gestalten sich in Abhingigkeit von den jeweils von den Beteiligten prife-
rierten Liebesidealen („romantische Liebe" versus „hedonistischer
Lustgewinn"). Wir werden dann die Ausformungen des allgemeinen Intl-

mititsmusters nach Unterschieden in Bezug auf Geschlecht und Bildung
der Interviewten analysieren, um schlieBlich am Ende - auf der Basis

einer Zusammenfassung der Ergebnisse - Uberlegungen uber die Folge-
rungen fur eine gesundheitliche Autklarung anzustellen.
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Wir bedanken uns bei Ulla Pecht und Katrin Haacke fur die bisweilen

muhsame Transkription des Interviewmaterials. Dank gilt auch Jurgen
Tappich von der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklirung, der das

Projekt nicht nur mit erm6glicht, sondern die Sache selbst kritisch und

klug mitbedacht hat.

Berlin/Kdln, September 1991 Jurgen Gerhards

Bernd Schmidt
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A. Theoretische Leitfragen und deren

empirische Umsetzung

I. Beschreibung des theoretischen Ansatzes und der

Fragestellung

1. Bedingungen des Infektionsschutzes vor einer HIV-Infektion:

Wissen, emotionale Betroffenheit, soziale Handlungskompetenz

Eine weitere Verbreitung der Infektionskrankheit der erworbenen Im-

munschwiche (Aids) hangt zum einen von den Chancen der Entwicklung
eines Impfstoffes oder Therapeutikums ab, zum zweiten von den Chan-

cen der Verinderung genau definierbarer Verhaltensweisen. Solange
eine medizinische Ldsung des Aidsproblems in Form der Entwicklung
eines Impfstoffes nicht gelingt, kommt der Anderung von Verhaltenswei-

sen eine besondere, ja einzigartige Bedeutung als Problemlasung zu. Ei-

ne effektive Primdrpravention der Krankheit der erworbenen Immun-

schwache besteht beim derzeitigen Stand unseres medizinischen Wissens

in der Verhutung von Virusubertragungen. Wir wissen, daB die Chancen

einer priventiven Verhinderung einer HIV-Infektion besonders gunstig
sind, da die Infektionswege und vor allem die Handlungsweisen, die eine

Infektion verhindern kdnnen, eindeutig bestimmbar sind. Penetrierender

Geschlechtsverkehr mit Infizierten sowie das direkte Eindringen von in-

fizierten K6rpersekreten in die Blutbahn vor allem durch das Benutzen

ein und desselben Spritzbestecks durch mehrere Personen sind die epi-

demiologisch einzig relevanten Ansteckwege (vgi. Rosenbrock 1988,
S. 12). Fur den sexuellen Verhaltensbereich - und auf diesen allein kon-

zentrieren sich die folgenden Ausfuhrungen - besteht eine einfache PrA-

ventionsregel in der Benutzung von Kondomen beim penetrierenden Ge-

schlechtsverkehr auBerhalb strikt monogamer Partnerschaften.

Eine alternative M6glichkeit der Reduzierung der Ansteckungswahr-
scheinlichkeit fur diesen Bereich wird darin gesehen, Treue im Sinne

der Monogamie zu praktizieren. Allerdings scheint diese proklamatische

13



Absage an den Partnerwechsel mit einer geringeren Akzeptanz rechnen

zu mussen. Traut man den empirischen Ergebnissen zum Wandel von se-

xuellen Verhaltensweisen, so liBt sich sowohl im faktischen Verhalten

als auch in bezug auf normative Einstellungen ein Trend in Richtung ei-

ner zunehmenden Freizugigkeit bezuglich eines Partnerwechsels konsta-

tieren (vgl. Clement 1986).

Die im Auftrag der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkl rung von

FORSA (1990) durchgefuhrte Befragung dokumentiert, daB sich 29% der

16- bis 65jahrigen vorstellen k6nnen, in der nfichsten Zeit eine neue se-

xuelle Beziehung einzugehen. Bei den Zusammenlebenden und den Al-

leintebenden mit festen Partnern sprechen immerhin 16% bzw. 35% von

einem m6glichen zukunftigen Partnerwechsel. Von den Alleintebenden

ohne Partner wird von 60% fur die n chste Zukunft eine neue sexuelle

Beziehung erwartet. Von den 16- bis 65jthrigen, die im letzten Jahr se-

xuell aktiv waren oder vorhaben, in der nichsten Zukunft eine sexuelle

Partnerschaft zu beginnen, lehnen 8% far sich selber ab, immer nur mit

einem Partner zusammensein zu k6nnen. Bei der priventionsrelevanten
Gruppe der Befragten mit mehreren Sexualpartnern finden es 32 %

schwlerig, immer nur mit einem Partner zusammen zu sein'.

Ohne auf die Ursachen eines solchen Wandels hier eingehen zu k6nnen,
spricht vieles daf[tr, daB sich dieser langerfristig weiter in Richtung ei-

ner Aufweichung monogamer Verhiltnisse fortsetzen wird (vgl. Swid-

ler 1980; Gerhards 1988). Eine Option fur Treue als Problem18sung der

weiteren Ausbreitung von Aids muB gleichsam mit Gegenwind rechnen,
weil sie gegen den Trend gesellschaftlichen Wandels gesetzt ist. Insofern

scheinen der zweiten Problemlasting - safer sex - bessere Chancen der

Akzeptanz beschieden zu sein. Die Aufklurungskampagne der Bundes-

zentrale fur gesundheitliche Aufklirung propagiert folgerichtig „safer
sex" im Sinne der Vermeidung riskanter Sexualpraktiken und versucht

damit sexuelle Handlungsformen direkt durch Information und Wissen

zu beeinflussen bzw. zu strukturieren.

1 Vgl. auch die Untersuchung von BBhm u. Rohner zum studentischen Sexualverhal-
tan (1988), nach der 41% der Studentinnen und 35 % der Studenten in den letzten 12 Mo-

raten zwei oder mchr Koituspartner hatten.

14



Will man nun wissen, welche Chancen und Probleme der Praktizierung
und der externen Steuerung risikoarmen sexuellen Verhaitens es for die

Menschen einer Gesellschaft gibt, so muB man die Logik dieser Hand-

lungsformen begreifen und verstehen lernen. Ob und wie safer sex prak-
tiziert wird, hingt von drei unterscheidbaren Faktoren ab:

1. dem kognitiven Wissen von Personen Ober Infizierungswege und

Techniken einer Infektionsvermeidung,

2. der emotionalen Betrogenheit und der „Risikokalkulation" von Per-

sonen, sich selbst infizieren zu kdnnen und

3. der Kenntnis und Verfugung von Personen aber soziate Handlungs-
muster, die eine Umsetzung einer Verhaltensabsicht im Sinne des sa-

fer sex in konkrete Handlungen auch ermi glichen; entscheidend da-

fur ist die Frage, ob es gelingt, risikoarmes Sexualverhalten in den

Sinnzusammenhang intimer Interaktion einzubetten und einzuhaken.

Die drei Ebenen, die zusammen die Rationalitit sexuellen Handelns

konstituieren, sind in Theorie und Praxis der Aidsforschung/Aidsauf-
klgrung in unterschiedlichem MaBe thematisiert worden. Die Dominanz

der Aidsautkldrung lag und liegt auf der Ebene der Vermittlung kogniti-
ven Wissens uber Infektionsgefahren und Strategien ihrer Vermeidung.
DaB die Aidsaufkilrung in dieser Dimension erfolgreich war, zeigen die

empirischen Ergebnisse.

Bevalkerungsumfragen best§tigen den hohen Wissensstand der Bev61ke-

rung aber die Infektionswege und die mOgliche Gefahrdung (vgl. Institut

fur Demoskopie Allensbach, Februar 1988; FORSA 1990; Basis Re-

search 1990). Bezuglich des alltagsrelevanten Wissens Ober die wichtig-
sten Infektionsrisiken wird der hohe Informationsstand der Befragten
durch die FORSA-Wiederholungsbefragung (1990) bestatigt: 98 % sagen,

es bestehe eine Ansteckungsgefahr durch das HIV-Virus, wenn man mit

einem unbekannten Partner oder einer unbekannten Partnerin unge-

schatzten Geschlechtsverkehr - ohne Kondom - hat. Bei den 16- bis

20jihrigen sind 100% ilber diese Ubertragungsm6glichkeit informiert, in

der Altersgruppe von 21 - 29 Jahren 99 % der Befragten. Auch eine un-

gestutzte Frage, mit der die Befragten ihr eigenes aktuell prisentes Wis-

sen Ober die wichtigsten Ubertragungswege abrufen und artikulieren
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muBten, bestitigt den hohen Informationsstand der Befragten. Im Zeit-

verlauf zeigt sich, daB der generelle Ubertragungsweg .Blut-zu-Blut-
Kontakt" zunehmend hiufiger genannt wird (1987 55%, 1989 66%).

Die hierbei formulierten Einstellungen und geauBerten Verhaltensmaxi-

men soliten in gesundheitspolitischer Weise optimistisch stimmen; doch

belegen weitere Untersuchungsergebnisse, daB eine Veranderung des Se-

xualverhaltens im Sinne der Reduzierung des Risikos einer Infizierung
mit dem HIV-Virus sich nur begrenzt hat durchsetzen kunnen. So weist

die FORSA-Studie darauf hin, daB die Yahl derjenigen, die sagen, sie

warden bei Zufallskontakten mit unbekannten Partnern kein Kondom be-

nutzen, von 61% 1988 auf 50% Ende 1989 gesunken ist. Allerdings ist

die Benutzung von Kondomen bei Zufallsbekanntschaften nicht zu einem

gewohnheitsmiBigen Verhalten geworden: nur etwa ein Viertel (23 %)
verwandten dabei jedesmal ein Kondom. Gleichzeitig Aufterten 10% der

16- bis 65jihrigen die Bereitschaft, auch ohne Kondom sexuell mit ei-

nem Partner zu verkehren, bei den Befragten mit wechselnden Sexual-

partnern sind es 26 %. Deutlich zuruckgegangen ist in dieser Gruppe
auch die Bereitschaft, erst dann eine sexuelle Beziehung mit einem Part-

ner einzugehen, wenn ein Vertrauen in das sexuelle Vorleben des Part-

ners besteht (von 76 % 1988 auf 66 % im Jahre 1989)Z.

Die Ergebnisse der Umfrageforschung resultieren also in einem ambiva-

lenten Befund. Auf der einen Seite ist das Wissen uber Gefahren einer

HIV-Infektion und Ober Verfahren des Schutzes vor einer Infektion in

der Bev kerung der Bundesrepublik weit verbreitet, auf der anderen

Seite hat das Wissen nicht zu einer Umstellung der Verhaltensweisen in

dem MaBe gefithrt, wie man auf der Basis der Wissensverbreitung hatte

erwarten kdnnen. Diese Diskrepanz ist erkliirungsbedurftig. Wir vermu-

ten, daB neben kognitiven Faktoren seelisch-emotionale und soziale Fak-

toren in den Fokus gerackt werden mussen, will man verstehen, was

Menschen daran hindert, risikoarmes Sexualverhalten zu praktizieren.

2 Ein weiteres Moment kommt hinzu: Dic in einer Bcfragung geihi Berte Handlungsinten
tion und das faktische Handeln kdnnen nicht glcichgesetzt werden. k nach sozialcr
Situation und sozialem Handlungsfeld k6nnen Handlungsabsicht und Handlung mehr
oder wcniger weit auseinanderfallen. So verweisen von einer Iliustrierten befragten Ju-

gendliche auf ihren festen Vorsatz, immer ein Kondom zu benutzen, fugen dann aber ein-
schrankend hinzu

„ . .
aber vor Klassenarbeiten nchm ich mir auch immer vor zu ler-

nen" (zit. in Ahlemeyer 1989, S. 3).
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Martin Dannecker (1987; 1989) sowie Sophinette Becker und Ukkh

Clement (1987; 1989) haben zu Recht auf die Beschrinktheit einer Per-

spektive aufmerksam gemacht, bei der Aids-Aufklirung als Wissensver-

mittlung uber Infektionsgefahren und Strategien ihrer Vermeidung domi-

niert. Sie haben das Element der emotionalen Betroffenheit, die Eigen-
dynamik der seelischen Triebkrhfte, die eine Sperrigkeit gegenuber ra-

tionater Verhaltenssteuerung erzeugt, am empirischen Material heraus-

gearbeitet. In ahnlicher Hinsicht sind eine Reihe von Untersuchungen an

psychologischen Fragestellungen orientiert und fragen nach den indivi-

duell ausgelegten und gelebten Bedeutungsgehalten von Sexualitat (vgl.
Kajan 1989) und ihren entsprechenden Implikationen fur ein risikoarmes

Sexualverhalten (vgl. Boilart 1989).

Liegen mit diesen Studien erste Anslitze vor, die neben einer kognitiven
Dimension die Seelendynamik als Variablenkomplex zur Erkldrung von

Sexualverhalten berucksichtigen, so mangelt es bis dato vdllig an einem

Ansatz, der die soziale Dimension des Sexuellen in den Fokus der Ana-

lyse ruckt. Letztendlich wird Sexualitit konkret mit einem Partner prak-
tiziert; dabei stellt sich das Problem, ob eigene Schutzinteressen gegen-
uber dem Sexualpartner in irgendeiner Form zum Ausdruck gebracht
werden kunnen oder nicht. Wir bezeichnen diesen interaktiven Aus-

tausch als die soziale Dimension des Sexuellen. DaB die Sozialdimen-

Sion der Kommunikation zwischen den Partnern, d.h. die erfolgten
wechselseitigen Handlungsabstimmungen, fur die Kondomnutzung mit

ausschlaggebend sein kann, wird durch empirische Ergebnisse der Um-

frageforschung nahegelegt.

Dem Wunsch des Partners/der Partnerin, nur mit Kondomen zusammen

zu schlafen, wurden 82% derjenigen zustimmen, die das Kondom als

stimmungszers rend bewerten, 86 % der Personen mit mehreren Sexual-

partnern und 88 % der Personen, die im letzten Jahr ohne Kondom mit

ihnen unbekannten Partnern schliefen (gerade in dieser Gruppe ist die

Meinung, Kondome wurden die Stimmung bei der Liebe zerst6ren, am

stiirksten ausgeprigt (vgl. FORSA 1988, zitiert in Tappich 1988). Kom-

plementir dazu findet bei den gleichen Personen der artikulierte

Wunsch, ohne Kondom miteinander zu schlafen, erwartungsgemaft eine

deutlich h6here Zustimmung; mehr als die Halfte derjenigen, die ohne

Kondom mit unbekannten Partnern schliefen, 35 % der Personen mit

mehreren Sexualpartnern im letzten Jahr und 18 % der Befragten, die das
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Kondom als stimmungszerstarend bewerten, warden diesen Wunsch ak-

zeptieren. Es zeigt sich, daB persi nliche Vorlieben, Neigungen und

Wunsche vor allem dann verhaltensrelevant werden, wenn sie mit denen

des Partners Obereinstimmen, daB sie jedoch relativierbar sind, wenn es

der Partner in der Situation fordert.

Ausgehend von der Tatsache, daB die Rekonstruktion der sozialen Korn-

ponente im Bereich sexuellen Verhaltens ein Forschungsdefizit darstellt

und der Hypothese, dail soziale Faktoren in der Tat eine erklirungskr f-
tige Rolle auch im Bereich des intimen und sexuellen Verhaltens spielen,
sind die Uberlegungen und Fragestellungen der Untersuchung entstan-

den. Wie sieht eine Perspektive aus, die soziale Faktoren zum Verstand-

nis von intimen und sexuellen Handlungen in Anschiag bringt?

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

des sexuellen Verhaltens sozial konstruiert ist und entsprechende Regel-
miiBigkeiten aufweist. Im Gegensatz zu einer kognitions- und tiefenpsy-
chologischen Betrachtungsweise rackt eine soziologische Perspektive
die Tatsache in den Fokus, daB sexuelle Handlungsformen in der Regel
aus Interaktionen zwischen zwei Partnern bestehen, aus wechselseitigen
Bezugnahmen der Personen aufeinander. Wie Menschen sexuell han-

deln, hingt nicht nur - und wir warden vermuten, nicht in erster

Linie - von der Psycho-Logik (der Seelendynamik) und der Kogni-
tions-Logik (den Wissensbestinden) jedes einzelnen ab, sondern von der

Sozio-Logik, den eingelebten Interaktionsstrukturen, Rollen und Nor-

men zwischen Partnern. Sexuelle Verhaltensweisen sind wie alle sozia-

len Handlungsformen und Interaktionen auch eingebettet in sozial kon-

struierte Regelsysteme, die kulturelle Deutungsmuster tur Situationen

bereitstellen und dadurch Handlungen der Akteure anleiten. Will man

die Bedingungen und die Probleme der Praktizierung risikoarmen sexu-

ellen Verhaltens verstehen, so muB man die far eine Gesellschaft typi-
schen soziaten Interaktionsmuster fur Sexualitat und Intimitat verstehen.

Gefragt ist also nach den sozial konstruierten Regelsystemen, die die

Handlungen von Intimpartnern anleiten, nach dem kulturellen Deutungs-
muster fur Situationen der Intimitat, an dem sich Personen in ihren

Handlungen orientieren, und vor allem: nach den Maglichkeiten der

Verinderung von sexuellen Verhaltensweisen im Sinne einer Reduzie-

rung des Risikos der HIV-Infektion durch Praktizierung risikoarmen

Sexualverhaltens.
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Das wirft die Frage auf, auf welche Art und Weise safer sex-Praktiken

von den Intimpartnern angesprochen und gehandhabt bzw. gerade nicht

in intime Handlungsformen integriert werden. Die Praktizierung von sa-

fer sex wird unter dieser Perspektive als ein Handlungsmuster angese-

hen, das von den Akteuren im Sinnkontext der intimen Situation ausge-
handelt werden mull. Risikoarmes Sexualverhalten muti sich in das so-

ziale Regelsystem von Intimitdt einhaken und einbetten lassen. Hier lie-

gen die Anknupfungspunkte und die mdglichen Schwierigkeiten 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 Intimit tsmuster vorhanden sind, das ist

die zentrale Fragestellung der Untersuchung, die empirisch beantwortet

werden soil. Wir haben aber aus der Literatur gewonnene Vorerwartun-

gen und Hypothesen bezaglich mdglicher empirischer Ergebnisse; diese

bilden den theoretischen Rahmen der Untersuchung, der den Blick auf

das empirische Material ordnen und strukturieren hilft und der im fol-

genden dargestellt werden soil.

2. Theoretische Annahmen: Strukturierungsmomente von Intimitiit

und sexuellem Verhalten

Was liBt sich Ober das sozial konstruierte Interaktionsmuster, mittels

dessen der Bereich der Intimit t in unserer Gesellschaft gestaltet wird,
theoretisch aussagen? Welche Vermutungen lassen sich uber die Chancen

und Begrenzungen des Einhakens und der Einbettung von risikoarmen

sexuellen Handlungsweisen in diese Interaktionsmuster formulieren?

Will man Antworten auf diese Fragen finden, lohnt es sich, auf die Entste-

hungsgeschichte heutiger (Be-)Deutungen von Intimitilt zurackzublicken.

Wir gehen davon aus, da B das fur unsere Gesellschaft typische Inti-

mitatsmuster fur heterosexuelle Beziehungen - und nur auf solche kon-

zentriert sich die Fragestellung der Untersuchung - erst mit dem Uber-

gang zur Moderne entstanden ist, seitdem aber die Grundstruktur inti-

mer Kommunikation wesentlich bestimmt. Beschreiben 13Bt sich der

Prozell der Entstehung eines modernen Intimitfitsmusters als ein ProzeB

der Ausdifferenzierung eines eigenst ndigen, autonomen Handlungsfel-
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des fur intimitat. Inhaltlich gefullt und geprigt wird das sich ausdiffe

renzierende Feld durch neuentstehende Liebesidealvorstellungen. Eine

Schlesselrolle kommt hierbei dem Ideal romantischer Liebe zu, das

trotz PlausibilitatseinbuBen auch weiterhin von kulturell immens wichti-

ger Bedeutung ist; in der neueren Geselischaftsentwicklung wird das

Ideal romantischer Liebe ergdnzt und zum Tell ersetzt durch ein hedoni-

stisches Liebesideal. Im folgenden werden in einem ersten Schritt die

Merkmale eines autonomen Handlungsfeldes 'lntimitiit', dann das durch

das Ideal romantischer und hedonistischer Liebe konstituierte Muster

von Initimitit dargestellt. In einem dritten Schritt werden die Implikatio-
nen, die ein solches Handlungsmuster fur die Praktizierung risikoarmen

Sexualverhaltens hat, erltutert; in einem vierten Schritt schlieBlich wer-

den die aus dem Theorierahmen ableitbaren Fragen und Folgen fur eine

gesundheitliche Aufklirung dargestellt.

2.1 Die AusdifferenzierunR von Intimitat in der Moderne

Vorstellungen und Praxis von Intimitat und Sexualitat fullen auf histo-

risch gewachsenen sozialen Regelsystemen. Die sozialen Regeln, die bis

heute sexue!le und intime Interaktionen in westlichen Gesellschaften

codieren, sind mit der Genesis moderner Gesellschaften insgesamt ent-

standen. Von Max Webers Konzept der Differenzierung der WertspltAren
bis hin zu Niklas Luhmanns Theorie der funktionalen Differenzierung
reichen die Beschreibungen der Moderne als einer Gesellschaft, deren

Strukturmuster durch die Aufteilung in eine Vielzahl unterschiedlicher

Sinnwelten gekennzeichnet ist, die jeweils spezifische Handlungsorien-
tierungen und strukturelle Verfestigungen ausgebildet haben. Dabei wird

oft Obersehen, daB die Entstehung moderner Geselischaften nicht allein

als Prozell der Ausdifferenzierung rational strukturierter institutioneller

Teilsysterne (wie Ola,nomie, Politik, Wissenschaft) zu verstehen ist,
sondern zugieich und komplementir als ProzeB der Herausbildung eines

eigenstiindigen Bereichs von Intimitit.

Sozialhistorische Studien zeigen, da8 in vormodernen Gesellschaften in-

time Beziehungen zwischen Personen fest an die Institution der Ehe ge-
bunden und diese wiederum durch Herkunft und Stand, Verwandtschaft
und Religion bestimmt war. „Entsprechend gab es keine Partnerwahl im

heutigen Sinne, den Gefithlen pers6nlicher Zuneigung folgend. Vielmehr
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war der Radius der Heiratsmtlglichkeiten schon vorgangig eng durch

Kriterien der Herkunft begrenzt - von Stand und Besitz bis zu ethni-

scher Zugeh8rigkeit und Religion -, und konkret wur(le die Heirat dann

Ober das Netzwerk von Familie, Verwandtschaft, Dorfgemeinschaft
arrangiert. Geheiratet wurde kaum aus Liebe, sondern primar an Zwek

ken ausgerichtet, die der Familie als Wirtschafts- und Standesgemein-
schaft dienten: um fur den Familienbetrieb eine Arbeitskraft zu gewin-
nen und Erben zu haben, um den vorhandenen Besitz zu sichern, um

Vermi gen und Ansehen zu erweitern" (Beck-Gernsheim 1990, S. 470.
Ein solch festes Regelsystem der Partnerwahl und der Beziehungsgestal-
tung bedeutete fur die Menschen auf der einen Seite eine kraftige Be-

schneidung pers6nlicher Freiheitsgrade, der Selbstbestimmung und der

Wahl und Gestaltung von Beziehungen; es sorgte auf der anderen Seite

aber auch far Sicherheiten und feste Erwartungen und entlastete von der

Notwendigkeit der Selbstgestaltung der Partnerwahl und der Beziehun-

gen selbst.

Im Ubergang zur Moderne werden Intimbeziehungen von den Anforde-

rungen der Verwandtschaft, der Religion, der Okonomie und der Politik

zunehmend freigesetzt; gerade dadurch wird Intimitiit zu einem autono-

men Handlungsfeld, das zugleich einer emotionalen Ausgestaltung durch

sich frei entscheidende Partner offengesteilt bleibt' (vgl. Luhmann

1982). Lawrence Stone (1978) unterscheidet vier Phasen der Ausdifferen-

zierung eines autonomen Handlungsfeldes 'Intimbeziehungen': „In der

ersten Phase wurde die Heirat von den Eltern mit relativ wenig Rilck-

Sicht auf die Wansche der Kinder arrangiert: in der zweiten bereiteten

die Eltern die Heirat immer noch vor, gestanden aber ihren Kindern ein

Vetorecht zu; in der dritten trafen die Kinder die Wahl, aber die Eltern

behielten ein Vetorecht; in der vierten Phase schlieBlich, die erst in die-

sern Jahrhundert erreicht wurde, treffen die Kinder die Auswahl ihrer

Ehepartner ganz allein und kijmmern sich nur wenig um die Meinung
der Eltern". Heute - so ki nnte man erg nzen - befinden wir uns in ei-

ner funften Phase, in der die Institution der Ehe selbst an Bindungskraft
verloren hat, intime Beziehungen damit auch diese Statze zum Teil ein-

gebuBt haben.

3 Schumacher und Vollmer (1981, S. 503) weisen darauf hin, daB erst 1865 cine Bestim-

mung aus dem Burgertichen Gesetzbuch entfernt wurde, nach der die EheschlieBung die

Einwilligung der GroBeltern voraussetzte.
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Die Ausdifferenzierung eines eigenstandigen Handlungsfeldes Intimitdt

hat einen janusk6pfigen Charakter. Auf der einen Seite bedeutet dies fur

die Menschen die Gewinnung von Freiheit zur Selbstgestaltung der Ver-

haltnisse, die sie eingehen m6chten. Auf der anderen Seite sind sie nun

selbst gefordert, den entstandenen Freiraum zu nutzen, das offene Hand-

lungsfeld zu schlieBen.

Was tritt an die Stelle einer vormals von auBen geregelten Intimitat? Vor-

bereitet, begleitet und stabilisiert wird der ProzeB der Ausdifferenzie-

rung und Neubestimmung von Intimitat durch das Ideal der romanti-

schen Liebe (vgl. Tyrell 1987), das bis heute fur die Strukturierung von

Intimitat konstitutiv ist. Erst in neuerer Zeit hat sich eine zweite Liebes-

vorstellung entwickelt, die man als hedonistisches Liebesideal beschrei-
ben kann. Diese beiden Idealtypen zu beschreiben, ist das Ziel des nich-

sten Kapitels.

2.2 Das Ideal romantischer Liebe und das hedonistische Liebesideal

Romantische Liebe stellt ein Deutungsmuster fur Intimitit dar, das mit

der Ausdifferenzierung von Intimitat entstanden ist; es zeichnet Ideal-

formen des angemessenen Verhaltens vor und strukturiert damit magli-
che Handlungen. Ein solches kulturelles Deutungsmuster fur Intimitiit
lafit sich durch verschiedene Dimensionen, die wechselseitig aufeinan-

der verweisen und zusammen das Feld intimer Kommunikation aufspan-
nen, genauer beschreiben. Dies soil im folgenden idealtypisch erfolgen
ohne auf die Genese einer solchen Intimitiitskonstruktion genauer einzu-

gehen (vgl. zum folgenden Tyrell 1987).

1. Autonomisierung von Intimitat: Wir hatten gesehen, daB Initimitiit hi-

storisch erst mit der gelungenen Abwehr aller Fremdbestimmungen zu

einem eigenstandigen Handlungsfeld wurde. Erst mit dem Zuruckdriin-

gen des Einflusses der Eltern und der Verwandtschaft auf die Auswahl

der Partner und der Aufldsung genereller Wahlverbote und des Schutzes

eines Handlungsfeldes, das allein durch die sich Wahlenden strukturiert

wird, entsteht ein eigenes Handlungsfeld intimer Kommunikation. Das

Prinzip der Autonomisierung findet in der Idealvorstellung romantischer

Liebe seinen Niederschlag im Prinzip der freien Partnerwahl: Bezie-

hungsstiftung durch die Priferenzen der Individuen gegen standes- und
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klassenspezifische Interessen ist ein immer wiederkehrendes Thema der

historisch einschligigen belletristischen Literatur und wird zum norma-

tiven Gebot.

2. Liebe als Selektionsmechanismus: Meint Autonomisierung von Inti-

mitat, daB die Wahl der Partner fur ein intimes Verhiltnis den Partnern

selbst anheimgestellt ist, dann ist offen, nach welchen Kriterien die

Wahl erfolgen soll. Nicht 6konomische oder statusorientierte Interessen,
sondern emotionale Zugewandtheit, Liebe ist das im Ideal romantischer
Liebe entscheidende Kriterium der Wahl (vgl. Swidler 1980; Schuma-

cher und Vollmer 1981).

3. Die Einheit von Sexualitat und Liebe: Sexualitilt wird im Ideal roman-

tischer Liebe unter die Liebe subsummiert, erst wenn man sich liebt,
kann man sich k6rperlich lieben. Die wechselseitige Zuneigung der

Partner, der „Gleichklang der Herzen" (Tyrell 1987, S. 577) ist die Be-

dingung fur den Gleichklang der Kbrper. So wie erst innerhalb eines

Liebesverhiltnisses Sexualitit ihren Platz findet, so erreicht umgekehrt
erst durch die sexuelle Vereinigung die Liebe ihre Vervollkommnung.
Die sexuelle Beziehung wird zum Ausdruck der Liebe.

4. Hochwertigkeit von Intimitat: Das Ideal romantischer Liebe spricht
intimen Liebesbeziehungen eine fur die Lebenserfullung und die Iden-

titfitsstiftung von Personen im Vergleich zu anderen Lebensbereichen

eine besondere Bedeutung zu. Die Lebenserfullung wird erreicht und

findet ihre Vervollkommnung im wechselseitigen Sich-fareinander-

Offnen, im symmetrischen Gleichklang der Partner (vgl. Tyrell 1987,
S. 586). Geben und Nehmen stehen in einem ausgeglichenen Verhilmis

zueinander, 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 machen, sondern bereits dessen Welterle-

ben.

5. Setbstgestattungsmoglichkeit und -verpflichtung: Wie sich intime und

sexuelle Kommunikation zwischen sich allein aus Liebe gewthlten Per-

sonen gestaltet, bleibt den Personen selbst Oberlassen. Damit wird Liebe

erst eigentlich zum Bereich der Intimit , der der Umwelt und alter Of-
fentlichkeit entzogen ist und das alleinige Geheimnis der Liebenden

selbst bildet. Das gilt im besonderen Matte fur den integrierten Bereich
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der Sexualitit. Sexuelle Interaktion als Beweis und Ausdruck von Liebe

ist die persenlichste und intimste, von aller Offentlichkeit abgeschnitten-
ste Angelegenheit (vgl. Tyrell 1987, S. 588).

Das Ideal der romantischen Liebe definiert Liebe und Sexualit t als ein

gemeinsames, ineinander verwobenes Handlungsfeld, das allein durch

die emotionalen Priferenzen der Liebenden bestimmt ist, und verteidigt
dieses Feld gerade gegenuber externen Definitionsmiichten, beliBt aber

die innere Strukturierung von Intimit t und Sexualitit den Akteuren

selbst. Es verspricht den Akteuren zugleich von der Liebe einen hohen

Grad der Lebenserfullung.

Die mit der Ausdifferenzierung eines eigenen Handlungsfeldes 'Inti-

mitat' entstandene Lacke der Definition dessen, wie Intimitit hergestellt
werden soll, wird aber durch das Ideal romantischer Liebe nicht ge-

schlossen, sondern eher noch vergr6Bert. Die wenigen Regeln und

Handlungsanieitungen f£ir intime, sexuelle Interaktionen bedeuten, daB

der Bereich sozial unterstrukturiert bleibt; man kann ihn als sozial regel-
los bezeichnen; die Partner sind in weitem Maile auf ihre eigene Kompe-
tenz angewiesen'. Damit ist nicht gemeint, daB es keine privaten, in den

einzelnen Zweierbeziehungen entwickelten Strukturen der Interaktion

gibe, diese bleiben aber privat und werden sich von Beziehung zu Bezie-

hung unterscheiden. Es fehlt an d#entlich verbindlichen Deutungsmu-
stern fur intime Situationen, an Ritualen des Kennenlernens und der

Kommunikation uber eigene Bedurfnisse und Wansche, an gemeinsam in

einer Kultur geteilten Symbolen, die Personen in intimen Interaktionen

benutzen kunnen und die verstanden werden, an einer verbalen oder

non-verbalen Kommunikationskultur, auf die Personen in intimen In-

4 ln der Sprache der Kognitionspsychologie formuliert kdnnte man auch sagen, daB es fur
intime Situationen in unserer Kultur nur mangelhaft ausgefullte Skripte gibt, die magli-
che Handlungsweisen in intimen Situationen vorzeichnen. Ein detailliertes Drehbuch,
wic es z.B als „Restaurant-Skript" von Schank und Abelson (1977, S. 42ff) beschrieben

wurde, 18Bt sich fur intime Situationen auf den ersten Blick nicht nachzeichnen.
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teraktionen zuruckgreifen kdnnen und die ihnen Entscheidungshilfen
und VerstAndigungserleichterungen verschaffen warden'. Geht man da-

von aus, daB soziale Regelsysteme fur die Akteure Handlungs- und Er-

wartungssicherheit bedeuten und in einem gewissen Umfang notwendig
fur eine wechselseitige Abstimmung zwischen Personen sind, dann kann

man in diesem Sinne den Bereich der intimen Interaktion ali problemati-
schen Bereich, weil mit hohen Unsicherheiten verbunden, bezeichnen.

Dies gilt besonders und verschirft deswegen, weil Intimitit ein mit An-

spritchen aberlastetes Handlungsfeld ist: Zuneigung, Verstindnis und se-

xuelle Befriedigung sollen durch ein und dieselbe Beziehung zugleich
geleistet werden; Lebenserfullung und Identititsfindung werden von in-

timen Beziehungen insgesamt erwartet.

Stimmt die Vermutung, daB das erst in der Moderne entstandene autono-

me Handlungsfeld 'Intimitat' ein sozial unterstrukturiertes Handlungs-
feld ist, diese Lucke durch das Ideal romantischer Liebe nicht geschlos-
sen, sondern durch eine Anspruchsuberlastung eher noch vergrdBert
wird, dann wird das Folgen fur die faktischen intimen Kommunikationen

haben. Die Akteure mussen in ihren Handlungen die wechselseitigen
Anspruche berucksichtigen und die Unsicherheiten abbauen, wollen sie

zueinander kommen. Wie und mit welchen kommunikativen 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.

5 Fehlt es dem Ideal romantischer Liebe auch an einem feingeglicderten Kulturmuster von

Intimitit, so gibt es umgekehrt doch eine Reihe an situativen Definitionshilfen fur den

Bereich intimer Kommunikation. Dazu geh6ren gesellschaftlich definierte Orte und Zei-

ten far das Kennenlernen (Parties, Balie, Bars), aberauch kulturelle Definitionen fur die

angemessene Atmosphare bei intimen Situationen. Entsprechende Kleidung und Musik,
gedampftcs Licht oder Kerzenlicht, der GenuB von Alkohol, entspannte K8rperhaltung,
die Doppeideutigkeit von Nacht, Bett und Schlafen, wodurch Andeutungen m8glich wer-

den, gleichzeitig aber auch taktvolle Abweisungen er6ffnet werden, all dies sind lekhte

Hilfen fur die Akteure zur Stukturierung ihrer Situation. Vergleicht man allerdings solch
dinnen Situationsdefinitionshilfen mit der Eindeutigkeit der Strukturiertheit anderer So-

zialweken (Okonomie, Politik, Wissenschaft), so handelt es sich beim Bereich der Inti-

mitat nicht eigentlich um 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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Wir haben versucht, Grundzage des ideals romantischer Liebe und de-

ren Folgen theoretisch darzustellen. Zu Recht kann der Einwand erho-

ben werden, daB das dargestellte Ideal der romantischen Liebe uber-

zeichnet und empirisch in dieser Reinform nicht anzutreffen, zum Teil

auch historisch Qberholt ist. Romantische Liebe ist in der Tat ein Ideal-

typus kultureller Deutung von Intimitit, dessen kulturelle Grundstruktur

ihre zeitgemi Be Uberformung erfahren hat. Zudem hat sich in den letz-

ten 30 Jahren ein Gegenideal entwickelt, das wir als hedonistisches Lie-

besideal beschreiben mijchten. Sowohl auf die Ver nderungen des Ideals

romantischer Liebe als auch auf das hedonistische Liebesideal soll im

folgenden kurz eingegangen werden.

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

„der einen groBen Liebe im Leben" (Tyrell 1987, S. 592); war diese

gefunden, wurde die Suche abgebrochen, die Beziehung selbst mit

der Einbindung in die Institution der Ehe lebenslinglich eingefroren.
Diese Exklusivitatsvorstellung hat heute an Bedeutung verloren. Eine

Verinderung des Ideals der romantischen Liebe besteht darin, daB

der Liete ihre zeitlose Sinngarantie entzogen wird, die Dauer der

Beziehung von der Verst§ndigung der Partner abhangig gemacht wird

und nicht von einem „bis daB der Tod euch scheidet". Aus dem Ideal

der romantischen Liebe ist das Ideal der romantischen Lieben gewor-
den, die sequentiell hintereinander erfolgen (vgl. Leupold 1983;
Beck-Gernsheim 1986). Aber auch fur das „temporatisierte" Muster

romantischer Liebe gill, daB es an Handlungsanweisungen und kom-

munikativen Erleichterungen zur Strukturierung von Intimitiit fehlt.

Fur die hier im Zentrum stehende Frage der Handlungsstrukturie-
rung bedeutet die temporalisierte Variante des Ideals romantischer

Liebe also keine „Verbesserung".

2. Kein offizielles Kulturmuster bleibt ohne kulturelle Gegenofferten.
Fragt man nach dem Alternativangebot zu dem dominanten Muster

romantischer Liebe, so kann man dieses im AnschluB an Bard-

mann (1986) als „augenblicksorientiertes, hedonistisches Liebes-

ideal" bezeichnen. Dieses hat in den letzten 30 Jahren an Bedeutung
gewonnen. Sexualitit und Liebe sind in der Vorstellung eines hedoni-

stischen Ideals in stiirkerem Maile entkoppelt; Sexualitat wird zum

punktuellen, situativen GenuB, wechselseitige kommunikative Be-

zugnahme wird durch eine monologische, allein auf die eigenen Be-

durfnisse orientierte Handlungsausrichtung ersetzt.
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Auch im hedonistischen Liebesideal finden sich keine spezifischen
Handlungsanleitungen fur intime Situationen; das von externen Defini-

tionen freigesetzte Handlungsfeld von Intimitit bleibt auch hier offen;
Handlungsanieitungen scheinen hier aber auch nicht im gleichen Malie

wie fur das Ideal romantischer Liebe erforderlich zu sein. Die monolo-

gische Orientierung an der eigenen Lust macht wechselseitige Abstim-

mung zwischen den Partnern in geringerem Maile notwendig. Das hedo-

nistische Ideal findet seine kulturelle Abstutzung durch ein Bedeutungs-
feld, das Sexualitiit in Metaphern der Ekstase, des Rausches, des Wegge-
rissen-Werdens und des Von-Sinnen-Seins lokalisiert.

Die empirischen Befunde zum Verbreitungsgrad unterschiedlicher Inti-

mitatsvorstellungen deuten darauf hin, daB das hedonistische Ideal auch

weiterhin eher die Ausnahme als die Regel darstellf. Intimit t wird - so

unsere Vermutung - auch weiterhin dominant durch das Ideal romanti-

scher Liebe geprigt sein.

6 Empirisch gesicherte Ergcbnisse liber den Verbreitungsgrad des hedonistischen Licbes-

ideals in der Gesamtbevdlkerung liegen nicht vor. Dic Ergebnisse cincr Untersuchung
uber Sexualitiit von Schiitern im Alter von 15 bis 20 Jahren zeigen, daB einem hedonisti-
schan Liebcsidcal weniger als 10% der Befragten zustimmen (vgl. Schmidt et al. 1989,
S. 46), daB vielmehr das Muster romantischer Liebe - wcnn auch die „temporalisierte
Variante" - das dominantc Intimitatsmuster daratelk.
Zu cincm iihnlichen Ergebnis kommt einc Befragung von Berliner 15- bis 18jahrigen Ju-

gendlichen (vgl. von Salisch und Oswald 1989); „Verstehen und Vertraucn wird ncben

„Liebe und Zartlichkeit und Rucksichtnahme" als sehr wichaig fur die sexuelle Bezic-

hung zwischen zwci Menschen angesehen. Zugleich zeigt sich in den Ergcbnissen die

Tendenz, dat mit zunchmender sexuctier Erfahrung manche lugendliche die Einstellung
entwicketn, daf Sexualitat mitunter auch ohne Liebe befriedigend sein kann.

In der FORSA-Befragung (1990) aufterten 34% der Befragten, daB sie irgendwann schon

einmal spontane Sexualbeziehungen mit unbekannten Partncrn aus Lust eingegangen
sind. Von alten sexuell Aktiven bekundeten 8%, daB sic nur schwer auf scxuelle Bezic-

hungen mit Zufalls- und Gelegenhcitsbekanntschaften verzkhten kunnen. Bei den Be-

fragten mit mehreren Sexualpartncrn im letzter Jahr sagen dies 26%; sie lehnen offenbar

kurzfristigcs und ungeplantes Scxualvcrhalten nicht mehr so stark ab wic noch 1987

(20%). (Vgl. auch die Untersuchung von B6hm u. Rohner zum studentischen Scxualver-
halten (1988), die in der festgcstellten rclativen GroBzagigkeit gegenuber sexuellen
Au Benbeziehungen einen Hinweis auf ungebrochene liberale Einstellungen und cin damit

korrespondierendes freizugiges sexuelks Verhalten finden konnien; Sexualital sei dem-

nach auch mit Parmem legitim, zu dcnen keine Liebesbeziehung bestche.)
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Bilanziert man die theoretischen Uberlegungen, so kommt man zu fol-

gendem Ergebnis.

Intimbeziehungen werden im Ubergang zur Moderne von den Anforde-

rungen der Verwandtschaft, der Religion, der Okonomie und der Politik

zunehmend freigesetzt und gerade dadurch erst zu einem autonomen

Handlungsfeld, das dann einer emotionalen Ausgestaltung durch sich

frei entscheidende Partner anheimgestellt bleibt. Auf der einen Seite be-

deutet dies fitr die Menschen die Gewinnung von Freiheit zur Selbstge-
staltung der Verhaltnisse, die sie eingehen mOchten; aufder anderen Sei-

te sind sie nun selbst gefordert, den entstandenen Freiraum zu nutzen

und das offene Handlungsfeld zu schlieBen. Vorbereitet, begleitet und

stabilisiert wird der ProzeB der Ausdifferenzierung und Neubestimmung
von Intimitit durch das Ideal der romantischen Liebe, das bis heute far

die Strukturierung von Intimitit konstitutiv ist. Erst in neuerer Zeit hat

eine zweite Liebesvorstellung, die man als hedonistisches Liebesideal

beschreiben kann, an Verbreitung gewonnen. FOr beide Liebesvorstel-

lungen scheint zu gelten, daB sie das autonome Handlungsfeld 'Intimitat'

nicht ausreichend zu definieren vermagen und den Bereich der Intimitit

fur die Akteure sozial unterstrukturiert belassen.

Die Tatsache, daB wir Ober die Aushandlungsmuster von Sexualitait so

wenig wissen, ist selbst eine Konsequenz eines Kulturmusters von Inti-

mitat, das den Bereich der SexualitAt der Sphire der Offentlichkeit ent-

zieht und als reine Privatangelegenheit definiert und eine gemeinsam ge-
teilte Intimitiitskultur nicht hat entstehen lassen. Wie intime Kommuni-

kation trotz einer theoretisch plausibilisierten Unterstrukturiertheit von-

statten geht, durch welche Handlungsstrategien der Leemurn interaktiv

gefullt wird, ist eine offene Frage. Eine empirische Rekonstruktion inti-

mer Kommunikationen muB den Biick auf das Detailwissen und die vie-

len kleinen Verstindigungstechniken der Akteure richten. Denn letztlich

handeln Menschen intim, interagieren sexuell miteinander und prakti-
zieren zudem safer sex. Wir wissen nur nicht, wie sie dies tun.

Kehren wir zur Fragestellung der Untersuchung zuruck. Was lifit sich

aus der theoretischen Diskussion des intimen Handlungsmusters fur die

Beantwortung der Frage nach den M6glichkeiten der Anwendung risiko-

armer Sexualpraktiken lernen?
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2.3 Intimitit und risikoarmes Sexualverhalten

Stimmen die hier formulierten theoretischen Annahmen, da8 es sich

beim Bereich intimer Kommunikation um einen sozial unterstrukturier-

ten Bereich handelt, der fur die handelnden Personen mit hohen Unsi-

cherheiten und einer Orientierungslosigkeit verbunden ist, so kann sich

die Problematik intimer Kommunikation potenzieren, wenn risikoarmes

sexuelles Handeln zum Zweck der Vermeidung einer HIV-Infizierung
thematisiert werden soil. Gerade wenn es an einer kultureli geteilten
Kommunikationsstruktur fur Intimitiit mangelt, ist zu erwarten, daB sich

das Thema Aids-Vermeidung nur mit Schwierigkeiten in das Interaktions-

muster einhaken lassen wird. Die Unterstrukturiertheit des Bereichs wird

nur wenige Anknupfungspunkte zur Thematisierung der Aids-Problematik

aufweisen; die Folge wird eine ErhE,hung der Unsicherheit sein, die hiiu-

fig dadurch gelast werden wird, daB das Thema Aids einfach weggeblen-
det wird. Auf safer sex wird dann entsprechend verzichtet.

Mag die Unterstrukturiertheit von Intimitat ein gewichtiger Grund fur

Probleme der Praktizierung von safer sex sein, so wird sich das Problem

durch Faktoren verschirfen, die mit den Spezifika von Aids zusammen-

hiingen. Die Schwierigkeit, das Risiko einer mdglichen HIV-Infizierung
mit einem neuen Partner anzusprechen, ist vermutlich auch darauf

zuruckzufuhren, datl zwei Bedeutungskontexte aufeinanderprallen, die

in ihrer Wertigkeit und emotionalen Geladenheit nur wenig zueinander

passen und schwerlich miteinander zu verquicken sind. Wie laBt sich die

angenommene Bedeutungspolarit t von Sexualitat und Intimitiit 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, Genull, Fort-

pflanzung und Leben assoziiert. Die Polaritit der beiden Dimensio-

nen plausibilisiert die Schwierigkeit, das eine mit dem anderen zu

verknOpfen und Aids und die Verhatung einer Infizierung wahrend

sexueller Interaktionen zu thematisieren.

2. Zu dem romantischen Ideal der Liebe gehilrt das Prinzip der Einzig-
artigkeit. Die Liebe kann andere Beziehungen als gleich wichtige
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nicht dulden; sie erhebt Monopolanspruch, auch wenn dieser heute

zeitlich beschrankt wird. Werden Aids und Wege einer Infektionsver-

meidung beim Kennenlernen sich bis dato neuer Intimititspartner
thematisiert, so klingt damit zugleich die M6glichkeit anderer Inti-

mitiitsbeziehungen an, das romantische Ideal der Einzigartigkeit und

der Treue 13Bt sich nicht aufrechterhalten oder wird zumindest auf

der Basis wahrgenommener semantischer Dissonanzen problema-
tisch. Die Verwendung oder die Thematisierung der Benutzung eines

Kondoms produziert eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite ist

eine Kondomverwendung das Mittel, eine mogliche Infizierung zu

vermeiden; auf der anderen Seite wird durch die Benutzung eines

Kondoms ein Bedeutungshorizont in die intime Beziehung einge-
spielt, welcher der Ideologie der romantischen Liebe diametral ent-

gegensteht.

Dies gill nicht nur filr Neubeziehungen, sondern auch fur Ehen und feste

Beziehungen'. Die Thematisierung von safer sex aktualisiert die Wahr-

scheinlichkeit anderer Beziehungen, Untreue wird zum Thema und laBt

sich nicht mehr als Geheimnis wahren. Selbst risikobewuilte Men-

schen - so steht zu vermuten - optieren in der Situation des Intimwer-

dens f[tr Risikobereitschaft oder genauer: sie blenden das Risiko aus,
weil der Transfer vom allgemeinen auf den konkreten Einzelfall durch

die Ideologieder Einzigartigkeit blockiert wird.

Die FORSA-Befragung (1990) kommt zu dem Ergebnis, daB generell Ge-

spriche Ober Aids in Partnerschaften weniger hiiufig gefuhrt werden als

noch vor zwei Jahren (damals 56% gegenuber 40% Ende 1989). In der

Altersgruppe der 21- bis 29jahrigen bekunden 48 %, Gesprache in ihrer

Partnerschaft gefuhrt zu haben (gegenuber 58% 1987).

Wir k6nnen an dieser Stelle unsere Uberlegungen bilanzieren. Wir sind

davon ausgegangen, daB risikoarmes Sexualverhalten neben der emotio-

nalen Betroffenheit, dem Wissen Ober die Maglichkeiten einer HIV-Infi-

7 Vgl. die empirische Untersuchung von Munz t985 zur Rekonstruktion von „Sexualitiit in

Beziehungen" auf Grund biographischer Intervicws mit dsterreichischen Frauen, die u.a.

aufzeigen koonte, welche Schwierigkeiten in Beziehungen bastehen, eingespielte sexuel-
le Verhaltensmuster vor dem Hintergrund der ohnedies reduzicrten Gesprachsbasis zu

thematisieren.
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zierung und ihrer Vermeidung entscheidend von den Chancen der Ein-

bettung in den sozial konstruierten Sinnzusammenhang intimer sexueller

Kommunikation abhingt. Probleme der faktischen Kondomnutzung re-

sultieren nicht allein aus individuellen Einstellungen zum Kondom und

daraus resultierenden psychischen Widerstanden; vielmehr ist die tat-

sachliche Verwendung wesentlich davon beeinfluBt, ob es gelingt bzw.

nicht gelingt, Schutzinteressen in der intimen Situation zu thematisie-

ren.

Sexualverhalten als situationsbezogenes soziales Handeln - also auch

Aids-praventives Verhalten - zeigt sich entscheidend mitgetragen von

den zwischenmenschlichen Prozessen wechselseitiger Abstimmung. Die

fur unsere Gesellschaft typischen Muster der Intimitit geben aber nur

wenig Hilfen der Strukturierung von intimer Kommunikation. Eine The-

matisierung und Einfuhrung risikoarmer Sexualpraktiken kann nicht auf

kulturell vorstrukturierte Kommunikationsmuster fur Intimitat zurack-

greifen. Die Schwierigkeiten einer Verknapfung zwischen intimer In-

teraktion und einer Aids-Vermeidungsstrategie komplizieren sich weiter,
wenn man bedenkt, daB die Bereiche Sexualitat und Aids in einem kon-

triren Bedeutungskontext gelagert sind.

Wir sind damit am Ende der Darstellung unserer theoretisch plausibili-
sierten Vermutungen, von denen wir nicht wissen, ob sie stimmen. Es

bleibt die Frage, wovon die Einbettung risikoarmen Sexualverhaltens in

intime Situationen abhdngt, welche spezifischen Abstimmungsprozesse
fitr eine Thematisierung und letztfich Realisierung von Schutzinteressen

fdrderlich sind oder sich als eher verhindernd erweisen. Uber welche

Verst ndigungstechniken die Personen verfugen, wie sie die Thematisie-

rung von safer sex in den Handlungsablauf einfddeln, auf welche Muster

von Interaktionen sie zuruckgreifen, daruber besteht bis dato wenig Wis-

sen. Entsprechend versucht diese Untersuchung, die „kleine soziale Le-

bens-Welt" (Honer 1989) intimer Kommunikation zu rekonstruieren, um

vielleicht genauer verstehen zu k6nnen, wie das unbequeme Verhaltens

element 'Kondomgebrauch' in konkret gelebte Handlungsmuster intimer

Interaktion einbettbar ist. Eine solche Innenansicht von Problemldsun-

gen ware aber nicht nur von akademischem Interesse, sondern auch von

praktischer Bedeutung fur eine gesundheitliche Aufklarung.
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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-Virus infiziert werden, so muB man vor aller Auf-

kifirung 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 Interak-

tionsprobleme der Integration beider Bereiche bestehen. Erst auf der

Basis dieses Wissens lassen sich Ver nderungen erreichen, weil sich nun

gezielter und intendierter spezifische Strukturierungsdefizite aufgreifen
lassen. Zu einem solchen Verstindnis beizutragen, ist das primire Ziel

unserer Untersuchung.

Erweist sich die hier entwickelte theoretische Skizze als richtig - und

dies ist eine Frage, die in der Untersuchung empirisch uberpruft werden

soll -, dann kann man die Motive, warum Menschen keine risikoarmen

sexuellen Verhaltensweisen praktizieren, besser verstehen, weil die so-

ziaten Bedingungsfaktoren verstandlich gemacht worden sind. Die ent-

wickelten Thesen beinhalten aber auch Implikationen far eine auf Ver-

haltens§nderung gerichtete Aufklirung. Informiertheit und Wissen stel-

len notwendige Bedingungen fur eine Verhaltenshnderung dar; daruber

hinaus bedarf es einer handlungsorientierten Aufklarung. Diese muBte

Interaktions- und Thematisierungsformen sowie Kommunikationshilfen

anbieten, so daB Situationen der Intimitiit kommunikativ erleichtert wer-

den und der sozial unterstrukturierte Bereich der Intimit t durch Kom-

munikationsofferten fiir die Akteure strukturierbar wird.

Ziel ware es, Probleme der Verstlindigung und gegluckte Aushandlungs-
formen auf der Bettkante darzustellen. Zeigt sich der Verzicht auf

Aids-praventives Verhalten maBgeblich auch als Ausdruck von Kommu-

nikationsschwierigkeiten bzw. Unsicherheiten und Angsten in der inti-

men Situation, sollte eine aufkliirende Priivention Impulse zum Abbau

von Kommunikationsbarrieren setzen kOnnen. Das Ziel wAre dann, den

betroffenen Personengruppen fur die problematischen Situationen Hilfen

und Anleitungen zur Verfugung zu stellen, um ihre Schutzinteressen und

Angste ansprechen bzw. ihre Wunsche verstindlich artikulieren zu

kunnen. Kommunikationshilfen und 'vorgelebte' Interaktionsformen sind

gefragt; die entscheidende Situation im Bett mull kommunikativ erieich-

2.4 Erwartbare Hinweise fOr die gesundheitliche Aufklarung

32



tert werden, indem verschiedene Thematisierungsformen aufgezeigt
werden.

Die hier vorgestellte Untersuchung setzt sich in erster Linie zum Ziel,
die soziale Logik von sexuellen Interaktionen zu rekonstruieren und der

Frage nachzugehen, wie sich Prozesse des Aushandelns von safer

sex-Verhaltensweisen hier einhaken lassen bzw. welche Interaktionspro-
bleme der Integration beider Bereiche bestehen. Erst auf der Basis die-

ses Wissens lassen sich Hinweise auf eine handlungsorientierte Auf-

kliirungsform geben; wir werden am Ende versuchen, solche Hinweise

zu formulieren, nicht aber deren Operationalisierung in konkrete MaB-

nahmen. Dies mussen entsprechende Experten uberlegen.
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II. Empirische Operationalisierung der

Fragestellung

1. Wahl eines qualitativen Verfahrens der Datenerhebung

1.1 Das durch Leitfaden pestutzte Interview

Die zentrale Fragestellung der Untersuchung ist auf die Rekonstruktion

der typischen Interaktionsmuster intimer Kommunikation und die typi-
schen Thematisierungen bzw. Nicht-Thematisierungen von Aids-priven-
tivem Verhalten im heterosexuellen Kontakt gerichtet. Wir interessieren

uns nicht f[tr die individuellen, idiosynkratischen Ausformungen oder

Begrundungen, sondern fur das am Einzelfall gesellschaftlich Typische,
fur das sozial verbindliche Regelsystem fur Intimit t. Der methodische

Weg zur Rekonstruktion des Allgemeinen fithrt aber Ober den Einzelfall,
uber konkret gelebte Interaktionsmuster in intimen Situationen. Dabei

kommt es darauf an, detailgetreu die gesamte Geschichte des Kennenler-

nens zweier Partner, des Flirtens, der Uberredung und Abwehr, der

MiBverst5ndnisse und der Doppeldeutigkeiten, des Ubergangs zu K6r-

perberuhrungen bis hin zum Beischlaf sowie begleitende Gesprache und

Kommentierungen zu rekonstruieren. Will man diese Informationen ge-

nerieren, muB man sich fragen, mit welchem Datenerhebungsinstrument
dies am besten gelingen kann.

Die Wahl des Verfahrens der Datenerhebung hingt von der Fragestellung
einer Untersuchung ab und ist nicht als eine Glaubensfrage zwischen

den Alternativen qualitativer und quantitativer Erhebungsformen zu ent-

scheiden. Quantitative, mit geschlossenen Fragen und standardisierten

Interviews arbeitende Verfahren setzen eine gute Vorwegkenntnis des zu

untersuchenden Gegenstandsbereichs voraus, so daB mdgliche Antwor-

ten und damit der gesamte Bedeutungskontext in Alternativen vorgege-
ben werden kann. Fur den hier zur Diskussion stehenden Bereich der

Rekonstruktion von intimen Interaktionsmustern ist dies sicherlich nicht

der Fall. Eine durchgefuhrte Literaturrecherche (vgl. Anlage) ist nicht

fundig geworden - offensichtlich gibt es keine empirischen Untersu-

chungen zu dem hier anvisierten Themenkomplex, entsprechend gering
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ist das empirisch gesicherte Vorwissen. Aus diesem Grund haben wir ein

qualitatives Verfahren der Datenerhebung gewahlt.

Ein zweites Motiv kam hinzu. Stimmen die im vorangegangenen Punkt

formulierten Annahmen, so handelt es sich bei sexuellen Verhaltenswei-

sen um einen Bereich, der fast ginzlich dem affentlichen Diskurs entzo-

gen und in den Bereich des Privaten verschoben ist. Kulturell definierte

Tabuisierungen machen das Reden Ober Intimitit entsprechend schwie-

rig. Will man in der Datenerhebung diese Schranken durchbrechen, so

bedarf es einer flexiblen und offenen Befragungsform sowie einer ver-

trauensvollen Gespr chsatmosphire. Mit einer offenen Interviewform

scheint uns diese leichter herstellbar zu sein.

Die vordergrundige Offenheit und Flexibilitat von qualitativen Befragun-
gen ist nicht mit Willkur gleichzusetzen. Der Mangel an Standardisie-

rung des Interviewverlaufs wird durch eine Probiemzentrierung des In-

terviews aufzuheben versucht. In unserer Befragung zentrierte sich das

Forschungsinteresse auf die Sequenz intimer Kommunikation mit ihren

entsprechenden Rahmungen und Strukturierungen; im Fokus des Interes-

ses standen nicht die Einstellungen und Meinungen des jeweilig Befrag-
ten zu Intimitiit und safer sex, sondern allein Handlungen und Kommuni-

kationen zwischen Intimpartnern. Nicht die Reflexionen und Kommen-

tierungen tiber Handlungen, sondern die Handlungen selbst galt es zu re-

konstruieren. Da diese selbst aber nicht zu beobachten sind, kann man

sie nur durch Erziihiungen Ober intime Handlungen rekonstruieren: Der

8 Das Datenmaterial, das wir generiert haben, sind Erzghtungen, nicht Handlungen. Wir er-

halten somit 'nur' Geschichten uber intime Erfahrungen, von denen dann auf die ertebten

Handlungen zuruckgeschlossen wird, so daB diese in ihren Strukturierungsmomenten re-

konstruierbar sind. Wenn es, wie in unserer Fragestellung, allgemein um die Registrierung
von Handlungsmustern geht, warde sich fur den Sozialwissenschaftler sicherlich die Beob-

achtung, ob nun verdeckt oder offcn, als das geeignete Untersuchungsinstrument anbieten.

Doch liiBt sich die Methode der .praktisch involvierten Beobachtung' (Honer 1989) schwer-

lich verwirklichen, wenn es um die Sequenz der intimen Kommunikation geht. Durch die

Fragen des Interviews soll der Befragie zu eincr Handlungsschilderung motiviert werden,
dcren Verbalisierung keineswegs 'naturtich' im normaten Alitagsleben stattfindet. Gerade

das sexuelle Handeln wird in unserer Kultur in einen Bereich des Verborgenen verortet, der

dem Blick der Offentlichkeit entzogen ist. Das Interview fordert eine Kommunikation uber
die erlebte Intimitatskommunikation. Fur den Befragten bedeutet dies, daB er die in der in-
timen Episode gelcbte h8chstpers8nliche Kommunikation in ein gemeinsames Gesprach
uberfuhren bzw. ubersetzen soil. Anstelle der Unmittelbarkeit und Direktheit des Erlebens

der intimen Situation sieht sich der interviewte damit konfrontiert, in einen reflexiven

Selbstbezug treten zu mussen. DaB dies problemios gelingt, scheint unwahischeinlich.
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'Gesprachsfaden' des Interviews orienterte sich an der erlebten Episode
eines neuen sexuellen Kontaktes, den der Befragte hatte; diese pers6nli-
che Geschichte gait es maglichst umfassend und vollstandig zu rekon-

struieren. Ein zur Strukturierung der Interviews entwickelter Leitfaden

hatte die Funktion, idealtypisch die Sequenz eines neuen intimen

Kontaktes in ihren einzelnen Phasen mit ihren entsprechenden Kompli-
kationen chronologisch nachzuzeichnen. Die Fragen richteten sich im-

mer auf den Handlungsverlauf und die Kommunikationen zwischen den

Partnern, nicht auf die Meinungen und Einstellungen der Interviewten.

Bei der Leitfadenkonstruktion konnten wir uns auf Vorerfahrungen ande-

rer sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte stiltzen, die empi-
risch-qualitativ den Bereich der Jugendsexualitiit untersuchen bzw. un-

tersuchten (Kleiber u.a. 1989; Mischnik, Oswald und Rossbach, laufen-

des Projekt)'. Der von uns entwickelte Leitfaden ist durch spezifische
Phasen der Befragung strukturiert, die im folgenden dargestellt und er-

lautert werden sollen (vgl. auch den Fragebogen im Anhang).

1.2 Aufbau und Phasen des Leitfadens

a. Einleitunesfraeen

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

suchungsfrage gegenuber den Interviewpartnern thematisiert werden

konnte, ohne durch die Nennung der Aids-Problematik als Hinter-

grund der Untersuchung dem Gesprichspartner nahezulegen, ledig-
lich solche intimen Erfahrungen preiszugeben, in denen er sich im

Sinne der Aufkldrungskampagne verhalten hatte. Um eine Zurich-

tung der Antworten im Sinne soziater Erwunschtheit weitestgehend
auszuschheBen, wurde angegeben, daB das Interview ganz allgemein
das Thema „Beziehungen und Sexualitit behandeln werde.

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

Salich vom Institut filr Soziologie der Erziehung der FU Berlin als auBerordentlich

hilfreich; diese haben eine qualitative Befragung von 15- bis 18jihrigen Berliner Jugendli-
chen zu dcren Scxualverhatten und Beziehungskonzepten durchgefuhrt. Der von ihnen

angewandte Interview-Leitfaden gab uns wertvolle Anregungen.
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2. Der Auftraggeber der Untersuchung wurde aus dem oben genannten
Grunde eingangs nicht benannt. Als Motiv fitr die Durchf[thrung der

Untersuchung wurde eine anstehende Forschungsarbeit zur Weiter-

qualifikation des Interviewers genannt.

3. Bei der inhaltlichen Konstruktion des Leitfadens sind wir von der

Hypothese ausgegangen, daB die Unterstrukturierung der intimen

Kommunikation besonders beim erstmaligen Kontakt zweier sich neu

bzw. naher kennenlernender Personen sichtbar wird. Wir haben den

Befragten gebeten, sich auf eine konkrete Geschichte zu beziehen,
die er innerhalb des letzten Jahres erlebt hat, und bei der er jeman-
den neu kennengelernt hat und mit dieser Person intim geworden ist.

Diese Zentrierung auf eigene Erlebnisinhalte sollte dem Interview-

partner einen leichteren Einstieg zu einem ansonsten schwer zu the-

matisierenden Erlebnisbereich ermaglichen.

4. Da wir davon ausgegangen sind, daB das Reden Ober Sexualitit

problematisch ist, hieiten wir es fur eine vernunftige Strategie, diese

erwartbare Schwierigkeit schon im Vorfeld zu thematisieren, um dem

Interviewpartner einen offeneren und leichteren Umgang mit peinli-
chen oder mit schambehafteten Situationen zu ermi glichen.

b. Fragen zum Handlunfisablauf

1. Die ersten Fragen zielten auf die Rahmenbedingungen des Kennen-

lernens, um dem Befragten einen unverffinglichen Einstieg in das

Thema zu ermdglichen.

2. Die Aufgabe des Interviewers bestand darin, durch geziettes Fragen
eine mdglichst luckenlose Chronologie des Kennenlernens bis zum

Intimverkehr zu rekonstruieren und entsprechend auf Lucken 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 risikoar-

mem Sexualverhalten gefragt, sondern den interviewten die Ge-

schichte eines intimen Kontaktes gemiiB seiner eigenen Auswahl dar-
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stellen lassen; im Verlauf der Sequenz intimer Kommunikation wird

zwangsliiufig die problematische Situation angesprochen werden, in

der - ausgesprochen oder unausgesprochen - die Entscheidung
daruber fdlit, ob ein Kondom verwendet wird oder niche. Die Proble-

matik eines Aids-pr ventiven Sexualverhaltens stellt sich so unmittel-

bar eingebettet in den erzihiten Handlungsverlauf eines intimen Kon-

taktes dar. Durch diesen Ruckgriff auf eine konkret erlebte Ge-

schichte ergibt sich unserer Ansicht nach eine relativ groBe Validitat

der erhobenen Geschichten, so daB wir davon ausgehen, daB sich das

erztihlte Verhalten mit dem tatsachlichen Verhalten des Befragten
deckt.

4. Neben Fragen, die auf eine detailgetreue Rekonstruktion der Se-

quenzabfolge eines intimen Kontaktes zielten, sind Fragen in das In-

terview aufgenommen worden, die eine Verortung der ausgewahlten
Episode in die ubergreifende Lebenswirklichkeit des Befragten er-

maglichen sollten. Wir haben nach dem Stellenwert der erziihlten

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 erzdhlten Einzelfalls zur Ge-

samtbiographie beurteilen zu kannen. Wir haben allgemein nach Ein-

stellungen gegenuber und Erfahrungen mit Priservativen gefragt, da

die Literatur zeigt, daB die Kondomnutzung auch durch die Qualitat
der Vorerfahrungen mit Kondomen bestimmt wird". Ebenso haben

wir nach der gegenwartigen und der gewunschten Partnerschaftssi-

tuation und nach dem idealen Beziehungskonzept des Befragten ge-

fragt, da Zusammenh nge zwischen dem Praktizieren eines risikoar-

10 DaB Aids-priventives Verhalten sich u.a. von der Bildung individueller Handlungskon
zepte abhiingig zeigt, belegi eine Mitte 1987 durchgefdhrte Befragung von Inge Schrader
und Marie-Claire Mathey an 18- bis 21jahrigen Berufsschulern und -schuterinnen in der

Schweiz. Die Akzeptanz der von der .Stop AIDS"-Kampagne ausgesprochene Empfeh-
lung, bei sexuellen Kontakien mit ncuen Partnern immer Priiservativc zu bcnutzen, cr-

wies sich u.a. von der Qualitat der Erfahrungen mit Praservativen abhingig. Die Studie
kam zu der SchluBfoigerung, daB der Weg zur Akzeptanz iiber die Vertrautheit mit Pra

servativen und vor allem uber gute Erfahrungen mit Praservativen fiihrt. Entsprechend
schien es uns geboten, in unseren Interviews zugleich Fragen bezuglich der Vertrautheit
mit Praservativen und der Erfahrungen im Umgang mjt Kondomen mit einzubeziehen.
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c. Soziodemoeraohische Fragen

Ein zum Ende des Interviews ausgefullter Kurzfragebogen diente dazu,
die sozialstatistischen Daten der Befragten zu erheben bzw. festzuhalten.

Die Funktion der erhobenen Daten ergibt sich aus der Stichprobenkon-
struktion, auf die wir im nachsten Kapitel zu sprechen kommen werden.

Zusatzlich haben wir noch die Summe der intimen Erfahrungen mit

wechselnden Sexualpartnern 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 intimer Abstimmung einhergehen.

d. Bemerkungen am Ende des Interviews

Nach einem Dank fur die Bereitschaft zum Interview und die gezeigte
Offenheit wurden die Befragten uber den Auftraggeber und das Ziel der

Untersuchung aufgeklart; wir erklirten ihnen, warum wir die Themati-

sierung der Aids-Problematik aus den oben genannten Grunden eingangs
vermieden haben. Wir erkundigten uns, ob die Befragten mit einer Aus-

wertung ihrer Erz hlungen fur die Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufklarung einverstanden seien; abschlieBend wurde ihnen erneut die

Anonymitit der erhobenen Daten zugesichert.

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

Interviewer ein grob strukturiertes Schema in die Hand zu geben, an

11 Die Schweizer Studie von Schroder und Mathey stellte fest, da B Aids-priiventives Verhai-
ten sich abhangig zeigte von der gegenwartigen Partnerschaftssituation. Besonders die
(vornehmlich mdnnlichen) Berufsschuler, die sich in einer akuten Partnerschaftsphase
befanden und die sexuelle Kontaktc mit kurzen und fluchtigen Bekaantschaften hatton,
Ubernahmen die Verwendung von Kondomen in ihr Handlungsrepertoire. Der praventive
Gebrauch von Praservativen als Handlungskonzept zeigte sich eingebettet in die gegen-
wiirtige Partnerschaftssituation mit ihren entsprechenden Implikationen. Ob sich dies bei

unscren interviews ebenfalls bestatigen wiirde, sollten Fragen zur aktuellen Partner-

schaftssituation und zu Erwartungen und Vorstel Iungen bezuglich der Zukunft beantwor-

Ieri.

men Sexualverhaltens und der aktuellen Beziehungssituation existie-

ren".
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dem er sich inhaltlich m orientieren hatte. Da in allen Interviews alle

Fragen des Leitfadens - wenn auch in situations- und personenange-
paBter Anordnung und Formulierung - beantwortet werden sollten,
konnten die Antworten spater miteinander verglichen werden. Aller-

dings konnten der Interviewerleitfaden und die Interviewtechnik allein

handwerkliche Hilfen bieten. Der Brisanz der Thematisierung von Se-

xualitdt muBte durch eine flexible InterviewfOhrung Rechnung getragen
werden. Hier war die Kompetenz des Interviewers gefordert.

Die Interviews wurden mit einem Tonband aufgezeichnet. Alle auf Kas-

sette gebandigten Interviews wurden transkribiert. Die Transkripte bil-

den die Grundlage fiir die Datenauswertung.

2. Erliiuterung des Auswahlverfahrens

2.1 Reprfisentativitiit versus Strukturmu teranatvse

Die hier vorgestellte Studie kann keinen Anspruch auf Repriisentativitit
ihrer Ergebnisse erheben; von den ausgewahlten 50 Interviews kann man

nicht auf eine wie immer auch geartete Grundgesamtheit schlieBen. Die

Untersuchung triigt den Charakter einer explorativen Studie, die magli-
che standardisierte Befragungen (und damit auch eine wesentlich grdile-
re Anzahl an Befragten mit entsprechendem Reprasentativitiitsanspruch)
vorzubereiten vermag. Auf der Basis der gefuhrten Interviews lassen

Sich keine Ruckschlusse auf die Grundgesamtheit der sexuell aktiven

Burger ziehen. Dies ist der Preis, den man fur eine intensive Befragung
zahlen muB.

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

intimen Kommunikationsmustern in der Bev8lkerung schliellen, man

kann aber erwarten, daB man mit den 50 Interviews alle maglichen Mu-

ster intimen Kommunizierens erfaBt hat, wie immer deren Haufigkeiten
verteilt sein magen. In Anlehung an Bude (1989, S. 84) kann man die

These vertreten, „daB im Prinzip die Rekonstruktion eines einzigen
Falls eine Strukturhypothese uber einen sozialen Sachverhalt erbringen
kann". Um das Verhilmis von Fall und Struktur zu erl utern, verweist
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Bude auf die Arbeiten von lean Piaget, der die Entwicklung des mensch-

lichen Erkenntnisvermijgens auf der empirischen Grundlage von drei

Fallen - seine eigenen drei Kinder - rekonstruiert hat. Im Prinzip hatte

sich Piaget auf einen einzigen Fall beschrinken k nnen, sofern er sich

vergewissert hatte, dall es sich um ein karperlich und geistig gesundes
Kind handelte.

Stimmen unsere im ersten Teil vorgestellten Annahmen, haben wir es

bei der Sph§re der Intimitat mit einem eigenstandigen sozialen Hand-

lungsfeld mit eigentumlichen Sinnkontexten und Ausgestaltungen zu tun.

Bezogen auf die autonomen Strukturen kann man vermuten, da8 diese

sich in einer Auswahl an Filien reproduzieren werden. Anhand von eini-

gen Verlaufsgeschichten sexueller Kontakte massen sich die grundlegen-
den Regeln, nach denen sich dieses Geschehen organisiert, nachzeich-

nen lassen'2.

Aus den Berichten Ober eine intime Episode, die die Befragten im Ver-

laufe des letzten Jahres erlebt hatten, soil mittels Interpretation die

durchgangige Gefugeordnung intimer Kommunikation herausgearbeitet
werden. Da wir theoretisch von der „individuellen Allgemeinheit des

Falls" (Bude 1989) ausgehen, zielt unsere Forschungsrichtung nicht auf

Reprasentativitat. Wir hoffen vielmehr, typische Muster intimer Kom-

munikation durch schlussige Interpretationen der vorliegenden F lle er-

mitteln zu kOnnen: Dafar schien uns eine Fallzahl von 60 Interviews

ausreichend. Bereits nach 30 Interviews stellte sich der Eindruck ein,
daB sich die Muster der intimen Kommunikation wiederholen, so daB

die Bandbreite der M6glichkeiten intimer Abstimmungsprozesse in dem

vorliegenden Material bereits erfalit war. Durch eine Begrenzung der

Grundgesamtheit und eine Quotierung der Interviewpartner haben wir

12 So wie man am Beispiel irgendeines Fulfballspiels dic Regeln des FuBballspiels uber-

haupt rekonstruieren kann - sofern man sich vergewissert hat, da8 es sich bci dem Ge-

schehen auch tatskhlich um ein FuBballspiel handelt.
13 „Die schlussige Fallrckonstruktion hat dic Typik eines Falls erwiesen, indem sie ihn als

einen Fall seines Erzeugungsmusters dechiffriert hat. Ober die Reprasentativitat dieses

Typs, das heifit, wie haufig er in einer ins Auge gefaBten Population auftritt, ist damit
nichts ausgesagt. la, es ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, daB nur ein einziger Fall die-

ses Typs existiert. Das heiBt, daB jeder beliebige Fall ein typischer Fall ist. Das Typische
im Individuellen aufzudecken, ist das Geschiift der Fallrekonstruktion. Aber nicht jeder
beliebige typische Fall ist ein interessanter Fall" (Bude, 1989 S. 86).
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versucht, eine maglichst heterogene Bandbreite an Intimit tsmustern in

den Blick zu bekommen'*.

2.2 Begrenzune der Grundeesamtheit

Die Grundgesamtheit der sexueJJ aktiven Bevalkerung der Bundesrepu-
blik wurde anhand einiger ausgewiihlter Kriterien auf folgenden Teilaus-

schnitt begrenzt:

1. Homosexuelle und heterosexuelle Interaktionsmuster und Kommuni-

kationsstrukturen unterscheiden sich signifikant voneinander. Wir

haben uns auf heterosexuell orientierte Personen beschriinkti:

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 ungeschi tzten Ge-

Schlechtsverkehr aussetzen. Die Untersuchung beschrhnkt sich ent-

sprechend auf diejenigen sexuell aktiven Personen, die sexuellen

Kontakt mit einem neuen Partner hatten. Damit sich die Geschichte

des sexuellen Kontaktes angemessen rekonstruieren lassen kann,
sollte sie dem Befragten m6glichst umfangreich und detailgetreu pri-
sent sein. Aus diesem Grunde wurde der Personenkreis der zu Befra-

genden eingeschriinkt auf diejenigen, die im Laufe des letzten Jahres

mindestens einen neuen sexuelien Kontakt hatten.

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

45j hrigen (vgl. T6ppich 1988). Fur den Bereich des jugendlichen
Sexualititsverhaltens liegen bereits einige empirische Studien vor

bzw, sind in Auftrag gegeben (vgl. von Salisch und Oswald 1989;

14 Die Begrenzung der Grundgesamtheit und das Verfahren der Auswahl der Interviewpart-
ner wurde diskutiert und beraten von Dr. Jurgen Hoffmeyer-Ziotnik von ZUMA (Zen-
trum fur Umfragcn, Methoden und Analysen) Mannhcim. Fik die Beratung sei an dieser

Stelle ausdrucklich gedankt.
15 Albert Eckert weist in einer Literaturstudie uber „Veranderungen des Sexuaiverhakens

infotge von Aids" (Stand: Anfang 1988) darauf hin, daB am weitaus besten die Veriinde-

rungen des Sexualverhaltens homosexueller Manner in westlichen Industrienationen er

forscht sind; diese Personengruppe zeige auch insgesamt am weitreichendsten sexuelle

Verhattensiinderungen.

43



Schmidt u.a. 1989; Kleiber u.a. 1989; SchrOder und Mathey 1987).
Aus diesem Grunde haben wir die Gruppe der Jugendlichen aus der

Gruppe der zu Befragenden ausgeschlossen. Aus der ubrigbleibenden
Gruppe der resultierenden 20- bis 45j hrigen wurde allein die Sub-

gruppe der 20- bis 30jahrigen ausgew hit. Zwei Grunde waren dafur

maligeblich.

a. Die Gruppe der 20- bis 30jahrigen bildet die Altersgruppe, die in der

jungsten Untersuchung von BASIS RESEARCH (1990, S. 10) als die

Gruppe der Infektionsgefdhrdeten bezeichnet wurde, weil sie in den

vergangenen 12 Monaten mehr als einen Sexualpartner hatte und

nicht immer ein Kondom benutzt hat.

b. Sexualverhalten und intimes Handeln zeigt sich in seinen Aus-

drucksformen grundsatzlich abhangig von dem gesellschaftlichen
Normengefuge, in das das Handeln der Einzelnen eingebettet ist und

das auf die Sozialisation der Akteure eingewirkt hat. In der Bundes-

republik hat, wie in den anderen westlichen industrialisierten Ge-

sellschaften, eine Anderung des soziaten Normgefuges stattgefunden,
die mit dem Begriff der 'Liberalisierung der Sexualmoral' um-

schrieben worden ist (vgl. Clement 1986). Dieser Umbruch wird in

der Zeit zwischen 1965 und 1975 verortet. Geht man nun davon aus,

dall das Intimverhalten von dieser Anderung der Sexualmoral nicht

unberuhrt geblieben ist und daB die Sozialisation sexuellen Ver-

haltens vor allem in der Phase der Adoleszens stattfindet, dann kann

man die Gruppe der 20- bis 45jihrigen einteilen in diejenigen, deren

Sozialisierung vor der Liberalisierung der Sexualmoral erfolgte, und

der nach dieser Liberalisierung sozialisierten Personengruppe. Beide

Gruppen werden sich - so die naheliegende Vermutung - in ihrem

Intimverhalten signifikant voneinander unterscheiden.

Diese Annahme wird durch Ergebnisse der FORSA-Befragung (1990) ge-

stutzt, die einen engen Zusammenhang zwischen Alter und Partner-

schaftsbeziehung aufzeigen konnte: 66 % der 16- bis 65jahrigen leben mit

einem Partner zusammen. Ein Viertel der 16- bis 65jahrigen geh6rt zu

den Alleinstehenden mit kurzfristigen oder wechselnden Partnern bzw.

ohne Partner, also zu der Gruppe mit einer haheren Wahrscheinlichkeit

der Partnersuche. Bei den 21- bis 29jahrigen zahlen immerhin 33% zu

dieser Gruppe, der Anteil an der Gesamtheit der Befragten reduziert
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sich in der Altersstule zwischen 30 bis 44 Jahren auf 13 % (vgl. auch die

Analyse von Kreutz (1988) zum Wandel des Sexualverhaltens seit Mitte

der 60er Jahre).

Die Untersuchung beschrfinkt sich auf die nach der Liberatisierung der

Sexualmoral sozialisierten Personen, also auf die Gruppe der 20- bis

30jahrigen, die zugleich zu der infektionsgef:hrdetsten Gruppe zu rech-

nen ist. Die Grundgesamtheit der Untersuchung bilden die Personen, die

heterosexuell orientiert sind, einen neuen Intimkontakt im letzen Jahr

hatten und der Altersgruppe der 20- bis 30jiihrigen angeheren.

2.3 Ouotierung der Auswah}Dersonen

Das Sexualverhalten der Personen innerhalb der begrenzten Grund-

gesamtheit wird sich nach verschiedenen Merkmalen voneinander unter-

scheiden. Geschlecht, Bildung, Religiositat und Stadt/Land sind in der

quantitativen empirischen Sexualforschung als m6gliche diskriminieren-

de Variablen bekannt. Damit ist gemeint, da8 sich die jeweiligen intimen

Kommunikationsstrategien der Minner von denen der Frauen, derer mit

haherer 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 geringen Anzahl von Personen, die im

Rahmen der Untersuchung befragt werden soilten, erwies es sich als

wenig sinnvoll, allzu viele Merkmale der Quotierung einzufuhren, da

dann die Zellenhaufigkeit zu gering werden wurde. Beschriinkt wurden

die Quotierungsvariablen auf die beiden wichtigsten Variablen

'Geschlecht' und 'Bildung: Bildung wurde als SchulabschluB mit den

Ausprigungen 'Hauptschule', 'Realschule' bzw. 'Abitur' operationali-
Siert.

Warum wurden die beiden Variablen Bildung und Geschlecht als die

wichtigsten diskriminierenden Variablen angesehen?

1. Bildung: Im Fokus unseres Interesses stehen kommunikative Aushand-

lungsstrategien von Intimitlit. Die jeweils gewahlten Modi der interakti-

ven Abstimmung erweisen sich abhangig von der kommunikativen Kom-

petenz der Akteure; die kommunikative Kompetenz wiederum wird ge-
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pragt durch den Grad der Bildung der Akteure: Entsprechend scheint
die Annahme berechtigt, daB Personen unterschiedlicher Bildung unter-

schiedliche Kommunikationsstrategien praferieren. Folgt man den Ar-

beiten von Bernstein (1970) und Oevermann (1972), kann man vermuten,
daB die Kompetenz zur Verbalisierung von Gefuhlen und Interaktions-

problemen und zur wechselseitigen Empathie mit dem Bildungsniveau
steigt.

2. Geschlecht: Der partnerschaftlichen Sexualitat ist immer das Moment

der Komplementaritiit zu eigen. In unserer Gesellschaft ist dieses im

Falle der Heterosexualit t durch geschlechtsspezifische Rollen Ober-

formt. Wir gehen davon aus, dail geschlechtsspezifische Rollen zu unter-

schiedlichen Handlungsformen fuhren. Entsprechend den eingefuhrten
Variablen ergibt sich somit folgender Quotierungsplan:

Geschlecht

weiblich

miinnlich

Hauptschule

2.4 Auswahl der Interviewpersonen

Bildung

Realschule Abitur

Entlang dieser vorgegebenen Quotierungsmerkmale erfolgte die Aus-

wahl der Interviewpartner willkarlich durch den Interviewer. Eine Zu-

fallsauswahl war bei den vorgegebenen Auswahlkriterien - heterose-

16 Zum Beleg soil hier excmplarisch auf die grundlegenden Untersuchungen von Bern-

stein (1970) verwiesen werden, der dci von Unter- bzw. Mittelschicht jeweils ange-
wandten Sprach-Code aIs unmittclbare Transformation der unterschicdlichen sozialcn ln-

teraktion interpretieren konnte.

10 10 10

10 10 10
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xual orientiert, 20 bis 30 Jahre aJt, Erfahrung eines neuen Intimkon-

takts im letzten Jahr und die Bereitschaft, sich zu einem solch privaten
Thema interviewen zu lassen - aus Zeit- und Kostengrunden nicht mOg-
lich.

Die Auswahl der quotierten Personen erfolgte mit Hilfe des 'Schneeball-

systems'; dabei wurden zum einen Startpersonen, zum zweiten Startin-

stitutionen als Ausgangspunkt gewahlt; am Ende des Interviews wurde

dann nach mOglichen anderen Interviewpartnern gefragt. Als Ansprech-
bzw. Vermittlungspartner in Institutionen waren Lehrer, Sozialarbeiter

und Sozialpadagogen im Erwachsenenbildungs- und Freizeitbereich so-

wie Mitarbeiter in Jugendverbanden vorgesehen"

3. Erfahrungen der Feldarbeit

Interviews wurden in verschiedenen Gebieten durchgefuhrt: neben Inter-

views in urbanen Gebieten (Kaln, Bonn, Essen) konnten auch in eher

Mndlichen Gegenden Interviews durchgefuhrt werden (im Bergischen
Land, in einer Ausbildungsstiitte in der Rh6n/Hessen, in einem Jugend-
zentrum in einem Kurbad in Hessen).

Die Auswah! der Interviewpersonen gestaltete sich als schwierig. Die

Gewinnung von Interviewpartnern Ober perunliche Bekannte und direk-

te Kontakte erwies sich dabei als eine erfolgreiche Strategie. Eine direk-

te Ansprache anonymer Personen durch die Interviewer brachte keinen

Erfolg; der Versuch der Vermittlung durch Multiplikatoren in Bildungs-
und Freizeiteinrichtungen fuhrte nie zur Vermittlung grOBerer Personen-

gruppen, sondern allein ausgewahlter Einzelpersonen. Bilanziert man

die Erfahrungen, so zeigt sich, daB der Aufwand, Interviewpartner zu

finden, enorm groB war. Da lediglich in wenigen Ausnahmdllen meh-

rere Gesprichspartner hintereinander interviewt werden konnten, war

das Interviewen selbst mit groBem Zeitaufwand verbunden. Besonders

zur Gruppe der Personen mit HauptschulabschluB bestanden immense

17 Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, daB die Quoticrungszcllen
gemiiB des erstellten Plans gleichmaBig aufgefulk wurden, so daB schon wahrend der In-

terviewphase die tatsachliche Varianz der Muster intimer Kommunikation in Ansatzen

erkennbar war.
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Zugangsprobleme, die auch nicht mittels Multiplikatoren und institutio-

nellen Hilfestellungen uberwunden werden konnten. Von den geplan-
ten 60 Interviews konnten 50 erfolgreich realisiert werden.'B

Eine Befragung zum praktizierten Sexualverhalten in Intimsituationen

hat mit ihren ganz eigenen Komplikationen und Widerstindigkeiten zu

rechnen. Unsere Erfahrungen der Feldarbeit sollen kurz bilanziert wer-

den:

L Hat man einen Interviewpartner gefunden, ist man erstaunt, wie be-

reitwillig die Befragten uber ihre intimen Erfahrungen Auskunft ge-
ben. Abbruche des Interviews kamen nicht vor. Da der gr6Bte Teil

der Befragten uber vermittelnde Bekannte gefunden wurde, versi-

cherten sich mehrere von ihnen, daB (lber den Inhalt des Interviews

nichts gegendber Dritten mitgeteilt werde; der Hinweis auf die

Anonymitit der Befragung zerstreute die Bedenken.

2. Die Thematisierung der intimen Situation nach der Sequenz des Ken-

nenlernens und der ersten k6rperlichen Annaherungen erwies sich in

manchen Fallen als problematisch. Besonders wenn es um die Be-

schreibung des Koitus und der damit zusammenhiingenden Abstim-

mungsprozesse ging, endete hiufig der bis dahin ungehinderte Rede-

flu8. Hier wurde dann auf die weitere Entwicklung der sich anbah-

18 Wie lassen sich auf dem Hintergrund der Fragestellung der Untersuchung die geschilder-
ten Probleme beim Auffinden von Interviewpersoncn verstehen? Das in unserem Inter-
view geforderte 'Reden iiber Sexualitat' ist Teil des gesellschafttichen Diskurses uber

Sexualitat. Trotz der vordergrundigen Liberalisierung der Sexualmoral bleibt Sexualimt,
besonders die eigcne, fiir viele ein prekiires Thema. Der Sexualitat kommt „die Rolle ei-
nes beunruhigenden Gcheimnisses" (Foucault 1983, S. 49) zu. Die eigenen sexueIlen Er-

fahrungen, Phantasien und Wansche zihlen wir in der Regel zu den Intimitiiten unserer

privaten Existenz. Entsprechend wird ein Befragen zum sexuellen Verhalten und Erlcben

Angste vor einer BloBstellung und damit einhergehende Schamreaktionen beleben. Die

mangelnde Bcreitschaft, sich interviewen zu lassen, beruht dann auf einer Unfihigkeit
oder einem Unwillen zur Selbstrhematisierung. Die Frage muB Ietztlich offen bkiben, ob
die Bereitschaft zu einem Interview uber Sexualitat allein scion ein Hinweis auf spezifi-
sche Kommunikationskompetenzen ist bzw. grundsatzlich die Bereitschaft zu einem eher

dialogischen Interaktionsverhalten signatisiert. Ausgespart bkibt damit die Realitiit sexu-

eller Verhaltensformen derjenigen Befragien, die den Bereich der Sexuatitit nicht im
Rahmen eines Interviews thematisieren wollen. Ob wir somit durch unsere Auswahl ein

verzerrtes Bild von gelebten Interaktionsmustern erhalten, kijnnen wir letzendlich nicht

sagen.
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nenden Beziehung ausgewichen oder dem Interviewer pauschalisie-
rend mit dem Hinweis begegnet, daB man dies ihm ja wohl nicht

naher erklaren musse': Unser Eindruck war, je selbstverstandlicher

der Interviewer das Thema Sexualitiit anging, desto leichter fiel es

dem Befragten, uber Sexuelles frei zu reden.20

3. Die emotionale Beteiligung und Antwortbereitschaft der Befragten
war relativ hoch, da sie Ober ein Thema berichteten, das sie selbst

pers6nlich sehr beruhrt. Der Gang des Interviews war durch die Ei-

gendynamik der erzihlten Geschichte gesteuert. Mitunter war das

Gespr ch von nachtri:glichen Verarbeitungsbemuhungen der erlebten

Beziehungsgeschichte begleitet.

4. Die Nennung des Auftraggebers und der konkreten Untersuchungs-
frage erst gegen Ende des Interviews wurde von keinem Befragten als

problematisch bewertet; es gab keine Verweigerungen bezuglich der

Auswertung des Datenmaterials.

5. Eine geschlechtsspezifische Differenz bezuglich Offenheit und Ant-

wortbereitschaft lieB sich nicht entdecken. Wie knapp oder wie aus-

f[thrlich die Schilderungen in den Interviews jeweils ausfielen, war

eher bestimmt von dem Verhaltnis des Befragten zu seiner eigenen
Sexualitit, von seiner Ref'lexionskompetenz und seiner Verbalisie-

rungsfahigkeit.

19 Ein Beispiel aus einem Interview: .Ne, mir scheint Du hast da Schwierigkeiten (la-
chen). Ne also ich will Dir nicht zu nahe treten, aber jedenfalls vorhin klang das so als

hattest Du Schwierigkciten Dir das vorzustellen, also wie man sich ki rperlich nah kom-

men kann und dann auch sowas wie Erregung fuhlen kann" (Interview 10, S. 5)
20 Wir sind davon ausgegangen, daB das Thema Sexualit:it auch beim Interviewer eigene

Schamgrenzen belebt. Da die eigenen Tabuisierungen und Normierungen sexueller Vor-

stellungen und Handlungen nicht unbedingt bewuBt sind, kann es wiederholt dazu kom-

men, daB brisant erlebte Fragen nicht gestelk werden, daB an unangenehmen Stellen
nicht nachgefragt wird oder vor Peinlichem ausgewichen wird. Entsprechend waren die

Diskussion und der Austausch mit anderen eine wichtige Hilfe zur Schulung der Inter-

viewer gerade zu Beginn des Interviewens, um die Ausbildung von 'blinden Flecken' zu

vermeiden. Die ersten Interviews wurden zudem von anderen Mitarbeitern beidertei

Geschlechts gelesen, um eine eindeutig geschlechtsspezifische Ausrichtung im Inter-

View zu vermeiden.
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Insgesamt erwies sich unser Vorgehen, Intimititsmuster anhand von Er-

zahlungen einer konkret erlebten Geschichte eines intimen Kontaktes zu

rekonstruieren, als erfolgreich. Die luckenlose Rekonstruktion der Se-

quenzabfolge eines intimen Kontaktes vom ersten Kennenlernen bis zum

Vollzug des Koitus zeigte sich als ein gangbarer Weg, einen ansonsten

schwer zu thematisierenden Eriebnisbereich mitteilbar zu rnachen. Die

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

einem ihnen verfugbaren ureigensten Ausschnitt ihrer subjektiven Reali-

tat interviewt wurden, f ir den sie sich allein und unmittelbar als kompe-
tent erlebten.

4. Typenbildung als ein Verfahren zur Datenauswertung

Angesichts der Fulle des Materials stellt sich die Frage, welche Verfah-

ren der Dateninterpretation sich dazu eignen, die protokollierten Ge-

schichten intimer Kommunikation im Sinne unserer Fragestellung auszu-

werten. Die Frage ist, wie das eruierte individuell-biographische Mate-

rial in intersubjektiv verstehbare Verallgemeinerungszusammen nge zu

Qberfuhren ist.

Das Verfahren der Datenauswertung nchtet sich an dem Erkenntnisinter-

esse der Forschung aus. Unser Erkenntnisinteresse ist es weder, latente

Sinnmuster aus dem manifesten Interaktionsgeschehen zu rekonstruie-

ren, noch die narrativ vermittelten Intimitiitsdeutungen von Individuen

ZU rekonstruieren. Damit scheiden zwei „gangige" Verfahren der quali-
tativen Datenauswertung aus: das von Oevermann et al. (1979) vorge-

schlagene Verfahren der objektiven Hermeneutik und das von Schatze

(1977) entwickelte Verfahren der Auswertung narrativer Interviews. Die

Forschungsfrage, die fiir uns relevant ist, richtet sich auf das Typische
„im Schnittpunkt von Individuell-Biographischem und Gesellschaft-

lich-Strukturellem" (Gerhardt 1984, S. 64) im Bereich intimer Kommu-

nikation. Das angemessene Verfahren der Datenauswertung scheint uns

in dem von Uta Gerhardt (1986) vorgeschlagenen Verfahren des ideal-

typischen Verstehens zu bestehen. Ziel des Verfahrens ist es, Ober Fall-

kontrastierung, Idealtypenbildung und Strukturgenerierung zu einer

Typologie intimer Interaktionsformen zu gelangen.
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Die von uns erhobenen Schilderungen intimer Kommunikationsverliiufe
wurden mittels des Verfahrens des idealtypischen Verstehens ausgewer-
tet . In einem ersten Schritt wurden die auf Tonband festgehaltenen Ge-

sprache transkribiert. Die Transkription orientierte sich an einer Hand-

anweisung, mittels dieser der Gesprachsverlauf bei der Uberfuhrung in

seine schriftliche Form so komplett wie m6glich rekonstruierbar bleiben

sollte. Die AuBerungen im Interview sollten wortgetreu und ohne Aus-

lassungen wiedergegeben werden. Auch undeutliche bzw. unverstandli-

che Formulierungen sollten mitgeschrieben werden; erwiesen sich sol-

che 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 Pau-

sen durch bestimmte Zeichen kenntlich gemacht. Es kam uns nicht dar-

auf an, mit letzter Akribie jedes Atemholen und Seufzen des Interview-

ten zu ubersetzen, allein bedeutungstrachtiges Material entsprechend
der Relevanz fur die Untersuchungsperspektive war uns wichtig. Wir

sind von der Vermutung ausgegangen, daB Pausen oder Unverstindlich-

keiten, die beispielsweise durch Nuscheln oder leiseres Reden des Inter-

21 Fur Uta Gerhardt vollzieht sich soziologisches Erkliiren, indcm
„...

bei einem Phiino-

men in dickwirkender, breit schauender historischer Betrachiung nach und nach her'aus-

gearbeitet wird, wetche vorausgehenden Vorgange verstandlich als Vorstufen und Ent-

wicklungsformen des spiiter (in dcr Gegenwart) Gegebenen erkannt wcrden kannen"

(Uta Gerhardt 1986, S. 50). Die verstchende ProzeBanalyse zeichnet nach, wie sich der

einzelne Fall Stuck fur Stuck in der Zeit entfallet und ver indert. Diese retrospektive Re-

konstruktion des ProzeBgeschehens im Einzellall - in unserer Untersuchung die Ver-

laufsgeschichte eines ersten intimkontaktes mit einem neuen Partner - bildet den Aus-

gangspunkt der idcaltypischen Interpretation. Die gewonnenen Einzelfalirekonstruktio-
nen werden in eincm nachstcn Schritt miteinander verglichen; mittels dieser Fallkontra-

stierung 13Bt sich bestimmen, was sich am Fallmatcrial insgcsamt an Ahnlichkeiten und
Verschiedcnhciten auffinden ta.Bt. Dient die kontrastierende Betrachtung dazu, die Be-

sonderheiten des Fallgeschehens erkennbar herauszustellen, werden min in einem nRch-
sten Schritt spezifische ldealtypen gebildet. Die Einzelfitle werden mit Kritcrien, die

sich aus dem thcorctischen Hintergrund des Forschungsinteresses ableiten, so ausge-
wihit, dal sie idealtypischc Verlaufe verkdrpern. Auf dem Wage der Idcaltypenbildung
ist es so muglich, typische Formvarianten des ProzeBgeschehens zu identifizieren, die

nunmehr erneut mit anderen empirisch nachgezeichneten Fallen kontrastiert werden.

Entsprechend der Ahnlichkeit oder Abweichung in ihrer Grundstruktur gegenuber ei-
nem Formtyp gelingt eine Erklarung des Einzelfalls, wenn angegeben werden kann,
warum er sich anders entwickelt hat als der idealtypisch uberhbhte Musterfall. Die er-

hobenen Fallgeschichten stctlen somit jeweils ein individuelles Geschehen dar, das

zugleich nicht nur individuell ist; es kann in seiner Typizitat soweit erkannt werden,
daB klar wird, von welchen Strukturierungen seine Ausgestaltung gctragcn ist. In dic-

sem letzten Schritt, der Strukturgenerierung, sollen damit die Regelbezuge am ProzeB-

vcrlauferkennbar werden.
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viewten entstehen, nicht zufallig auftreten. Vielmehr erwarteten wir,
daB diese Lucken und Verzerrungen in der Mitteilung einen sinnvollen

Platz im Gesprichsverlauf einnehmen. Sie machen kenntlich, daB etwas

nicht (zu) deutlich werden kann oder soil, sei es, dall es von dem Betref-

fenden als zu peinlich oder zu heikel erlebt wird, sei es, daB Schamgren-
zen verletzt werden. Entsprechend legten wir Wert darauf, daB solche

Momente in der Transkription wiederzufinden sind.

Das dann schriftlich vorliegende Material wurde in mehrfacher Hinsicht

analysier·P:

1. Wir gehen davon aus, da8 das Handeln der Akteure von ihren jeweili-
gen Idealisierungen, ihren Vorstellungen von intimer Kommunikation

mitbestimmt wird; wir hatten in unseren theoretischen Vorannahmen

als zwei alternative kulturelle Muster das Ideal der romantischen

Liebe und das Ideal einer hedonistischen Liebe herausgestelit. Mit

der Schilderung des konkreten Kommunikationsverlaufs mit seinen

gelungenen Weiterfuhrungen oder seinen erfahrenen Bruchen, kurz-

fristigen Hindernissen oder problematischen Zuspitzungen gehen im-

plizite Bewertungen des Interviewten einher, was er fur sich als eine

ideale Form intimer Kommunikation erachtet. Zudem wurde danach

gefragt, wie der Befragte am liebsten die Kommunikation mit der an-

deren Person gehabt hlitte, wie sich fur ihn die optimalste Form des

Zusammenkommens gestaltet hatte. Wir interpretieren die in den

Handlungen zum Ausdruck kommenden Idealvorstellungen und die

expliziten Wunschvorstellungen von Intimit t als die allgemeine
Grundstruktur intimer Kommunikation, die die Handlungsoptionen
der Akteure konditioniert. Wir fragen uber den Einzelfall hinaus

nach den gemeinsamen Grundprinzipien intimer Kommunikation.

2. Innerhalb dieser Grundstruktur sind die Strategien kommunikativer

Abstimmung der Akteure lokalsiert, mit denen sie ihre Idealvorstel-

lung erreichen wollen. Es handelt sich um kommunikative Lasungs-
formen der Grundstruktur und Grundproblematik von Intimitit. Wir

22 Die Reihenfolge der Auswertungsschritte pro Interview entspricht allerdings nicht der

Reihenfolge mit der wir die einzelnen Dimensionen im folgenden darstellen. Die hier

priisentierte Reihenfolge erfolgt bereits im Hinblick auf die Auswertungen in den kom-
menden Kapiteln und gibt gleichsam die Gliederung dieser Kapitel wieder.
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haben die kommunikativen Strategien zum einen far jedes Interview,
zum zweiten in Form einer Obergreifenden Typologie zu rekonstruie-

ren versucht.

a. Wir haben fur jedes Interview eine zusammenfassende Beschreibung
der Strategien kommunikativer Abstimmung erstellt. Die erzahlten

Geschichten zeigen, wie sich eine anfanglich offene Situation far die

Akteure bis zum Beischlaf verengt. Uber welche Stufen der Kommu-

nikation wurde diese Vereindeutigung des Geschehens erreicht? Wur-

de eher verdeckt bzw. verschlusselt agiert, so daB der andere jeweils
im Unsicheren Qber die magliche weitere Entwicklung der Geschich-

te belassen wurde? Wie wurde diese Unsicherheit handelnd aufge-
griffen und das Geschehen in eine Eindeutigkeit Oberfuhrt oder kam

man direkt 'zur Sache'? Woran wurde unmifiverstindlich deutlich,
was der andere und man selbst jeweils wollte? Somit erhielten wir

fur jedes Interview eine Paraphrasierung der Sequenzabfolge kom-

munikativer Abstimmungen.

Wir haben die Sequenzabfolge der Strategien kommunikativer Ab-

stimmung nachgezeichnet, weil wir davon ausgehen, daB schon in

der Anbahnung der Kommunikation erste Strukturierungsmerkmale
der sich entwickeln(len Geschichte liegen. Die praktizierten Strate-

gien mit ihren immanenten Realisierungen und Ausgrenzungen wer-

den - so unsere Annahme - mit daruber entscheiden, ob safer sex

praktiziert wird oder nicht.

b. Aus den in den einzelnen Interviews auffindbaren Strategien kommu-

nikativer Abstimmung wurden ubergreifende Kategorien herausgeho-
ben, die sich in mehr oder weniger modifizierter Form in den Einzel-

fallgeschichten wiederholt haben oder gar durchgingig auffi nden las-

sen. Diese Kategorien intimer KommunikationsverlAufe wurden ex-

pliziert und mit Beispielen aus den Interviews kommentiert, sie wur-

den in den nachfolgenden Schritten wieder mit dem weiteren Mate-

rial konfrontiert. Wir hoffen, auf diesem Wege ubergreifende Muster

kommunikativer Abstimmungen identifizieren zu k6nnen, die gleich-
sam eine Art Werkzeugkasten im Handlungsrepertoire der Akteure

darstellen und von diesen situationsangemessen angewandt werden.

Wir gehen davon aus, eigenstindige Momente der Abstimmung iden-

tifizieren zu kOnnen, die letztlich eine Thematisierung bzw. Realisie-
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rung von Schutzinteressen beim Intimkontakt erleichtern bzw. er-

mdglichen oder eher erschweren bzw. verhindern.

3. Die Praktizierung bzw. Nicht-Praktizierung von safer sex in ihrer

spezifischen Art der Ausgestaltung im Rahmen eines heterosexuellen

Intimkontaktes stellt in unserer Untersuchung gleichsam die abhingi-
ge Variable dar. Wir haben gesondert rein deskriptiv festgestellt, wie

Sich in der geschilderten intimgeschichte im Hinblick auf eine

Aids-Pravention verhalten wurde: wurde ein Kondom benutzt oder

nicht? Die jeweils ge3ullerte bzw. indirekt im Handlungsgeschehen
sich UuBernde generelle Einstellung zu Kondomen und zu deren An-

wendung wurde lestgehalten, ebenso die Antworten auf die Frage, ob

die in der beschriebenen intimen Episode konkrete Verwendung oder

Nichtanwendung durchgingig 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 Abstim-

mung (Punkt 1) fur jeden Fall miteinander in Beziehung zu setzen.

Diese Verknupfung von Handlungsmuster und Kondomgebrauch soll-

te deutlich machen, ob das jeweilige vom Akteur favorisierte Hand-

lungsmuster mit seinen immanenten kommunikativen Strategien die

Thematisierung bzw. Umsetzung von risikoarmen Sexualformen er-

mdglicht oder eben nicht, so daB erkennbar wird, welche einschrin-

kenden oder fdrderlichen Aspekte mit dem jeweiligen Typus von

kommunikativer Abstimmung verbunden sind.

4. In einem letzten Schritt schlieBlich haben wir versucht, die nach Ge-

schlecht und Bildung diskriminierten Subgruppen unserer Erhebung
daraufhin zu uberprilfen, ob sie sich in bezug auf die Grundstruktur

intimer Kommunikation, die angewandten Strategien der kommuni-

kativen Abstimmung und in bezug auf die Praktizierung von safer sex

voneinander unterscheiden.

Bevor wir in den folgenden Kapiteln in etwa entlang der beschriebenen

Auswertungsstrategien die Ergebnisse unserer Datenauswertung darstel-

len, soll an dieser Stelle eine Gesamteinschitzung des Datenmaterials

erfolgen. Der Versuch, die Praktizierung bzw. Nicht-Praktizierung von

risikoarmem Sexualverhalten mittels durch Leitfaden gestutzter Inter-
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views zu erlebten Intimgeschichten zu rekonstruieren, erwies sich als

ein gelungener Weg. Eine Durchsicht des vorliegenden Materials zeigt,
daB sowohl Intimitiitsgeschichten erhoben wurden, in denen sich

Aids-priiventiv verhalten wurde (19 F :lie), wie auch intime Erfahrungen
berichtet wurden, in denen kein Kondom benutzt wurde (31 Falle). Die

Varianz an rekonstruierbaren Kommunikationsstrategien und an Ideal-

vorstellungen von Intimitat scheint uns hinreichend zu sein. Resilmie-

rend glauben wir somit feststellen zu k6nnen, daB wir den konkret ge-
lebten 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 Fragen wir die einzelnen Interviews ausgewertet haben. Wir

knitpfen in der Darstellung unserer Ergebnisse an diese Dimensionie-

rung an. In einem ersten Schritt versuchen wir, die fur intime Kommuni-

kation typische Ausgangssituation und Grundproblematik genauer zu be-

stimmen. Diese Grundproblematik stellt sich fur die im Material auf-

findbaren Typen - die Anhinger eines rornantischen Liebesideals und

die Anhiinger eines hedonistischen Liebesideals - gleichermaBen. Wir

konzentrieren uns im zweiten Schritt auf eine Analyse der Liebes- und

Sexualit tsvorstellungen der Akteure, die dem romantischen Liebesideal

folgen und fragen nach den kommunikativen Strategien, die diese ver-

wenden, um im Rahmen der Grundstruktur Intimitit Schritt mr Schritt

zu konstruieren; Liebesvorstellungen und kommunikative Strategien las-

sen uns dann die Probleme und Chancen einer Einbettung einer Hand-

lungssequenz „Kondomverwendung" in die Kommunikationsstruktur

von Intimitiit besser verstehen.

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

Ausformungen von Intimitit und die kommunikativen Realisierungen
derjenigen anschauen, die eher einem hedonistischen Liebesideal anhan-

gen. Zuletzt werden wir nach Unterschieden in der kommunikativen

Strukturierung von Intimitiit in bezug auf das Geschlecht und die Bil-

dung des Befragten fragen, um schlieBlich am Ende - auf der Basis ei-

ner Zusammenfassung der Ergebnisse - Uberlegungen Ober die Folge-
rungen fur eine gesundheittiche Autklarung anzustellen.

Wir werden die Ergebnisse unserer Auswertung jeweils mit mOglichst
vielen Zitaten aus den Interviews zu belegen versuchen. Daraus ergibt
sich die .doppelbahnige" Struktur der folgenden Ausfuhrungen: Zitate

des Orginaltons der Interviewten auf der einen Seite und Interpretatio-
nen auf der anderen Seite. Dabei haben wir die Zitate unbereinigt belas-

sen, auch wenn sie sich dadurch nicht flossig lesen lassen. Am Ende ei-

nes jeden Zitats ist das Geschlecht des Befragten, die Nummer des Inter-
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views und die Seitenzahl, wo das Zitat steht, notiert. Beispiel: (w 04/12)
bedeutet, dall das Zitat auf Seite 12 des Transkriptes der mit Nr. 04 ge-
kennzeichneten Person steht, die weiblichen Geschlechts ist. Das Zei-

chen .+ + t" zeigt die Pausen an, die der Interviewte im RedefluB ge-

macht hat, „#" wurde verwendet, wenn etwas unversthndlich war und

entsprechend nicht transkribiert werden konnte.
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I. Offenheit und Unterstrukturiertheit der Situation
als Ausgangsbasis intimer Kommunikation

Wir sind in unseren theoretischen Annahmen davon ausgegangen, daB

Intimitfit im ProzeB der Modernisierung zu einem sozial unterstruktu-

rierten Bereich wird. Diese Unterstrukturiertheit ergibt sich aus der Tat-

sache, daB sich zwei neu bekannte Partner zu Beginn in einer vallig offe-

nen Situation befinden und sich zur Strukturierung der Situation nicht

auf die Sicherheit einer einregulierten Kommunikation statzen kennen.

Offen bleibt Mr die Interaktionspartner,

- mit welchen Erwartungen sie selbst an die Situation und an ihr Ge-

genaber herantreten;
- welche Absichten und Zieldefinitionen der Partner verfolgt;
- wieweit die eigenen Entwiirfe und Absichten mit denen des anderen

in Einklang sind;
- wie das Geschehen in eine klarende GewiBheit uberfuhrt werden

kann;
- welche Richtung der VerstiindigungsprozeB selbst einschl gt und
- wie sich der angestrebte sexuelle Kontakt indirekt ansteuern 13Bt.

Es verwundert nicht, daB sich in den erzahlten Intimgeschichten durch-

gehend Hinweise auf Unsicherheiten und Deutungsprobleme zeigen, die

sich auf unterschiedliche Unsicherheitsdimensionen beziehen.

.
das war schwer, den zu durchschauen. Aber wiederum woll-

te ich auch irgendwie nich den Anfang machen und irgendwie Fra-

gen stelten oder ihm jetzt was sagen." (w 46/10)

„ . .
es war halt

. . eigentlich alles wahnsinnig ungewiJ3. Nur wo

man sick mal
. .

keiner widte im Prinzip, wir hatten ja noch nich

draber gesprochen, ob der andere ne Freundin hat oder nich.

Man wupte halt nichts Konkretes. Es hatte auch sein konnen, dajt
wir uns einfach nur wahnsinnig sympathisch waren und vielieicht

auch naturlich naheres Interesse am Kennenternen hatten,
aber es wujlte ja im Prinzip keiner vom anderen, ob da wirklich
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adheres Interesse an ner Beziehung bestehen warde oder oder wie

auch immer. Das war relativ unsicher das erste Treffen." (w 47/4)

„lch habe auch gemerkt, daji man sich gegenseitig musterte und

schon mal so ne Bedeutung rilberkam, so verbal, wo man aber

nicht genau wuBte, gefalle ich ihm jets, oder eigentlich auch gar

nicht, weil es war eigentlich auch keine Komplimente, kein richti-

ges Flirten irgendwo, aber sehr viel Sympathie, wo man auch mit-

einander sehr warmherzig schon miteinander umgegangen ist.

Deutlich wurde nichts ausgesprochen und ilberhaupt nichts ge-

zeigt." (w 08/6).

Die potentielle Offenheit der Entwicklung wird von den Beteiligten al-

lerdings nicht nur als risikoreich und verunsichernd, sondern auch als

spannungsvoll und belebend erlebt:

,Also eine Eindeutigkeit im Hofe oder Hofmachenfinde ich, finde
ich nicht gut. Also dann lieber so ein bischen Spannung, Span-
nung behalten, Spannung herstellen, ja. Und dazu gehort es dann

natilrlich auch, da  man so neckt, oder da  man sagt hey, Du bist

nicht alleine da, oder Du bist nicht jetzt die einzige, ausschlieB-
tiche Bezugsperson."(m 38/4)

Das 'Spiel mit der Auslegbarkeit des Augenblicks' ist mit dem Begriff
des 'Flirten' als eigentumliche Interaktionsform beschrieben worden

(vgi. Blothner 1986). Es wird mit der Vieldeutigkeit von Blicken und

Wartern gespielt, k6rperliche Beruhrungen bleiben auslegbar von ab-

sichtsvoll bis zufillig. Der Umgang miteinander hat etwas Spielerisches,
weil das Verhaltnis 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 er-

zeugt Unsicherheit und Spannung zugleich. Die Akteure sind darum

bemuht, die Unsicherheiten zu reduzieren und die Situation zu verein-

deutigen, gleichzeitig die Spannung zu erhalten.

Die sich aus der Ausgangskonstellation von Intimitit ergebende kommu-

nikative Unsicherheit und Spannung kannte grundsatzlich durch zwei

Strategien abgefangen werden'. Durch den Ruckgriff auf allgemein be-
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kannte, sozial standardisierte Kommunikationsstrategien und durch die

Selbstgestaltung der Situation durch die Akteure selbst. Fur den Fall in-

timer Kommunikation scheint zu gelten, daB die Interaktionspartner auf

kein allgemein gultiges und fur alle gleichermaBen verstehbares kultu-

relies Muster intimer Kommunikation zuruckgreifen ki nnen. Es mangelt
an eingespielten und verbindlichen Kommunikationsmitteln, die von den

Partnern strategisch eingesetzt werden kdnnen, um Unsicherheiten des

Verstandigungsprozesses zu absorbieren und eine schnelle Vereindeuti-

gung des sozialen Miteinanders zu erreichen.

Auf den ersten Blick mag eine Kennzeichnung von Intimitiit durch das

Merkmal kommunikativer Unsicherheit erstaunen und als uberzeichnet

gelten. Wiihlt man aber aus makrosoziologischer Sicht als Vergieichs-
maBstab den Grad der kommunikativen Strukturiertheit, der in anderen

gesellschaftlichen Bereichen vor allem durch symbolisch generalisierte
Medien (Macht, Geld) erreicht wird, dann wird der Unterschied deut-

lich, Georg Simmel (1977, S. 387-437) hat diesen Vergleich am Beispiel
der Prostitution eindrucksvoll herausgearbeitet. Durch diesen Vergleich
mit der Interaktion zwischen einer Prostituierten und einem Kunden liillt

sich die Eigentumlichkeit intimer Interaktion klarer herausrucken; die

Beziehung zwischen der Prostituierten und ihrem Kunden qualifiziert
sich gerade durch eine Direktheit der Kommunikation. Ein eindeutiges
Tauschverhiiltnis - Sexualitat bzw. sexuelle Befriedigung gegen Geld -

regelt hier die Beziehung. Diese Beziehung ist durch den Preis begrenzt,
wobei die Hahe des Geldes Ober die gemeinsame Zeit wie auch Ober die

1 Eine gleichsam ideologische Verarbeitung der geschilderten Kommunikationsproblema-
tik von Intimitiit findet sich in dem Rekurs auf die Fiktion einer Liebe auf den ersten

Blick. Hier wird das Handlungsproblem durch eine Naturlichkeitsvorstellung weggedeu-
tet. Aber auch Fiktionen sind Wirklichkeikn und strukturieren entsprechend kommunj-

kative Ablaufe. Vorstellungen emer zwangslaufigen Bestimmung zweter Partner furein-

ander finden sich in den Interviews. GemiiB einer unaufhaksamen Eigengesetzlichkeit
realisiere sich diese Bestimmung irgendwann in der Zeit:

,„ . .
dieses Geftiht, ein Blick und irgendwie, ja es ist alles kiar. Alles weitere Biejit. Da

brauch ich gar nich weiter nachzudenken . .. daB wir irgendwie aufeiner Linie waren.

(w 15/3)
*Und dann eh ergibt sich das eigentlich. ne, wlird ich sagen. Well weit du kannst es nick

aufhallen, meiner Meinling nach. Das heiBi eh, wenn so was passieren soil oder wenn

twei Leute irgendwie, wie soil ich sagen, dajitr bestimmt sind, dann passiert das auch.

Da kannst du machen, was du willst ne. Ob du nun Biadsinn laberst den ganzen Abend

oder nich. Also irgendwie, das is maine Elfahrung. Und deswegen, aus dem Grund war

auch nich aliza vieizutun.- (m 43/2)
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ausgehandelten Sexualpraktiken entscheidet. Der Kunde tritt hier ledig-
lich als Kiufer von Sexualit t auf, den die Prostituierte als Gesamtper-
son meist nicht interessiert. Umgekehrt sieht die Prostituierte im Kun-

den jemanden, der sie fur eine Tatigkeit bezahlt, bei der sie ausschlieB-

lich als Verk uferin von sexuellem GenuB fungiert. Die Interaktion zwi-

schen Prostituierter und Kunde ist vornehmlich darauf ausgerichtet, daft

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

strumentalisert werden, indem die Prostituierte suggeriert, es gehe um

Liebe; dies hat aber dann auch seinen entsprechenden Preis (Girt-
ler 1984, S. 326)1

Die Beziehung zwischen der Prostituierten und ihrem Kunden 138t sich

also durch folgende Merkmale beschreiben:

- die Interaktionspartner sind auf jeweilige Rollen festgelegt: die Pro-

stituierte als Verkiiuferin sexueller Lustbefriedigung, der Kunde als

Geldgeber;
- ein objektiver Tauschwert (Geld) bestimmt sowohl die Dauer als

auch die Form der Beziehung (ieweilige Sexualpraktik);
- die Interaktion ist durch diese Vorbestimmungen eindeutig und ziel-

gerichtet;
- die Beziehung selbst ist auf die Situation des Kontaktes begrenzt und

entbehrt jeglicher weitergehender Verpflichtung gegenuber dem Part-

ner.

Die Tatsache, daB es fur intime Kommunikation keine solchermafien

standardisierten Kommunikationsmuster gibt, gleichzeitig die Offenheit

der Situation aber gestaltet werden muB, fordert von den Beteiligten
selbst in uberdurchschnittlichem Maile eine Interpretations- und Defini-

tionsarbeit und eine Reduktion von Sinnuberschussen. Intimitat ist damit

etwas, das gemeinsam hergestellt werden muB. In einem interaktiven

HerstellungsprozeB wird gleichsam durch die Beteitigten selbst die

Sphiire der Intimit§t erst konstruiert. Gilt die Offenheit und Unterstruk-

turiertheit der Situation als konstitutiver Ausgangspunkt aller intimer

2 Im Verhaltnis zu ihrem Kunden ist die Prostituierte dabei bemiiht, durch spezifische Stra-

tegien cine zumindest innere Distanz zum Kunden herzustellen, um sich ihre Eigenstan-
digkcit und auch ihre Liebc zu bewahren. Scxuelle Lust hat bei ihrer Tatigkeit keine Bc-

deutung und ist allein auf das Verhiiltnis zu eincm cigentlichen Freund und Licbhaber
konzentriert (vgl. Girtler 1984).
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Kommunikation, so erfolgt die kommunikative Schlieftung nach unter-

schiedlichen Mustern. Die Offenheit des Feldes erm6glicht eben auch,
dail die jeweiligen Akteure ihre Idealvorstellungen und Wansche in die

Leerstelle projizieren k6nnen. Der Bereich ist offen fOr die Realisierung
unterschiedlicher Erwartungen und Ausformungen von Intimitiit.

Wir sind in unseren theoretischen Annahmen davon ausgegangen, daB es

vor allen Dingen Vorstellungen von romantischer Liebe sind, die die Ak-

teure in ihren intimen Handlungen anleiten. Daneben und in Konkurrenz

zu dem Ideal romantischer Liebe vermuten wir die Existenz eines hedo-

nistischen Liebesideals, das die Anspruche und Vorstellungen, die Ak-

teure mit Intimitat und Sexualit t verbinden, strukturiert. Mit beiden

Idealen werden unterschiedliche Folgerungen fur die kommunikative

Ausgestaltung von Intimitat und auch von 'safer sex' verbunden sein.

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

sieht man, dail die Vorstellungen und WOnsche, die den von uns erho-

benen Intimit tsgeschichten zugrunde liegen, alle mit diesen beiden

Liebesidealen und einer Mischung von beiden klassifiziert und be-

schrieben werden kannen. 30 der erzihlten Geschichten haben wir als

Realisierungen eines romantischen Liebesideals klassifiziert, 20 als

Realisierungen eines hedonistischen Liebesideals. Unsere Annahme,
daB ein romantisches Liebesideal weiterhin das dominante Ideal in unse-

rer Gesellschaft darstellt, wird zumindest durch die Verteilung der 50

Falle, die wir untersucht haben, bestatigt. Die These der Dominanz ei-

nes romantischen Liebesideals wird weiterhin best rkt, wenn man be-

denkt, daB in vielen der Einzelfallgeschichten, in denen das Intimverhal-

ten eher hedonistisch ausgerichtet ist, das Ideal der romantischen Liebe

den Befragten als Vorbild Mr eine spitere, „eigentliche" Beziehung
dient.

Wir wollen im folgenden das empirische Material genauer daraufhin

analysieren, wie die Liebesidealvorstellungen der Befragten ausssehen

und welche Wunsche und Erwartungen an die Situation und den Partner

damit verbunden sind, welche kommunikativen Schritte der Realisierung
dieser Erwartungen und Zielvorgaben sich im Material finden tassen

und schlieBlich welche kommunikativen Probleme der Einbettung einer

'safer sex'-Kommunikation in die intime Interaktion sich zeigen, wenn

die favorisierten Liebesvorstellungen realisiert werden.
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Wir konzentrieren unsere Auswertungen auf eine Rekonstruktion der

Liebesvorstellungen, die dem Ideal der romantischen Liebe folgen und

auf die kommunikativen Realisierungen dieses Ideals. Wir werden das

hedonistische Ideal und die damit verbundenen kommunikativen Reali-

sierungen erst an spiiterer Stelle und bei weitem nicht in der Ausfuhr-

lichkeit analysieren. Drei Grande haben uns dazu bewogen, eine solche

Akzentsetzung vorzunehmen:

1. Das romantische Liebesideal ist weiterhin das dominante Muster der

Deutung von Intimitit. Unsere.analytische Akzentsetzung soll dieser

empirischen Dominanz entsprechen.

2. Viele der Strukturierungsmomente, die wir am Beispiel des romanti-

schen Liebesideals herausarbeiten werden, sind auch fur das hedoni-

stische Liebesideal konstitutiv, erhalten aber dort eine weniger aus-

gepragte Kontur. Am Beispiel des romantischen Ideals lait sich die

Grundproblematik intimer Kommunikation besser illustrieren.

3. Die kommunikativen Probleme der Einbettung von 'safer sex' in die

durch das Ideal der romantischen Liebe gepragte Kommunikations-

struktur sind vielzlhliger und zugleich schwieriger zu lusen, als dies

fur die mit dem hedonistischen Liebesideal verbundene Kommunika-

tionsstruktur gilt. Da unser Forschungsinteresse aber in erster Linie

genau auf diese Probleme fokussiert ist, bietet sich auch aus diesem

Grund an, eine Analyse des romantischen Liebesideals und dessen

kommunikative Realisierung in das Zentrum der Analyse zu rucken.
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II. Die Orientierung am Ideal romantischer Liebe

1. Charakteristika der Grundstruktur intimer Kommunikation

1.1. GrundprinziDien des Ideals romantischer Liebe

Unsere Hypothese, daB in intimen Interaktionen das ilbergreifende Ideal

der romantischen Liebe zu realisieren gesucht wird, wird durch die uns

vorliegenden Intimitiitsgeschichten weitgehend bestiitigt. Wir hatten be-

reits daraufhin gewiesen, daB selbst in den Fallen, in denen in der ein-

zelnen Geschichte ein eher hedonistisches Muster praktiziert wird, das

Ideal romantischer Liebe haufig als Vorbild fur eine spatere, .eigentli-
che" Beziehung dient. Der Ruckgriff auf romantische Liebesvorstellun-

gen bedeutet auch und vor allem, daB die Vorstellung und die Praxis

sexueller Interaktion in das Handlungsfeld einer Liebesinteraktion inte-

griert ist und entsprechend auch in der Einbettung in dieses Feld rekon-

struiert werden muB. Keine der erlebten Intimitatsgeschichten weist die

hypothetisch denkbare Mi glichkeit auf, daB einer der Beteiligten die er-

ste Kontaktaufnahme mit dem anderen Partner direkt mit der eindeutigen
Aufforderung verbindet, sexuell miteinander zu verkehren. Wie die Lie-

besidealvorstellungen der Interviewten, die sich an dem Ideal romanti-

scher Liebe orientieren, genauer aussehen und wie sich Sexualitat in

dieses Muster einhakt, soll im folgenden analysiert werden.

1. „Wechselseitiges Vertrauen und Verstehen" wird als hiiufigstes Bestim-

mungsmoment von Intimitit angefuhrt. Die Partner wunschen, in der

Komplexitat ihrer Gesamtperson vom anderen verstanden zu werden und

nicht allein in spezifischen Ausschnitten der Person - z.B. allein als

Liebhaber. Sie erwarten und wunschen, dall sich der neu kennengelernte
Partner als Gesamtperson offenbart und zugleich tiefes Interesse und

Verst ndnis fur die Persanlichkeit des anderen entwickelt. Die folgenden
Beispielzitate megen dies illustrieren.

„lch meine, wir haben uns vorher nicht so gekannt, das entwickelt

sickja nach der Zeit erst mal, wenn man lange zusammen ist."(2)
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„Im ersten Moment hatte die Sexualitat tiberhaupt keine Bedeu-

tung far mich. Ich wollte ihn erst mat richtig kennenternen. Und,
das kann man irgendwie # verhindern. Das kann man ja nur,

wenn man mit ihm sehr lange # zusammen ist, und aus Gespra-
chen offen ist so zueinander. Da lernt man sich kennen." (w 40/11).

,lch sage nur z. B. bei ner Bekanntschaft, die man schlieBt, in ner

Kneipe, in ner Disco oder wo auch immer und die dann am se[ben

Abend noch im Bett endet, da is irgendwie fur die nachfolgende
Beziehung keine Grundiage. Das passiert zwar, aber die Erfah-

rung zeigt mir, selbst wenn man dran interessiert ist, diese Bezie-

hungen sind auseinandergegangen. Weil man hat sich, glaub ich,
auch den Reiz des Neuen an diesem Abend schon genommen."
(m 16/3)

Den anderen als Gesamtperson verstehen und ihm dann vertrauen, wird

zur conditio sine qua non sexueller Interaktion. Immer wieder betonen

die Befragten in ihren Geschichten, daB sie die Ausbildung tiefen Ver-

trauens von einem intimen Kontakt erwarten. „Vertrauen" soll sich in

der Beziehung zu dem Partner einstellen, um eigene weitergehende
Handlungsmaglichkeiten erdffnen zu kdnnen.

". . auf jeden Fall Vertrauen m  da sein dann. Wenn das nick

da is, dann stimmt dann stimmt die ganze Beziehung nich, ne."

(w 42/13).

.Yor allen Dingen Vertrautheit. Das is eigentlich en Grundprinzip
von mir, das ich erwarte, wo ich auch jederzeit bereit bin, das

von mir genauso einzubringen, also hundertprozentige Ehrlich-

keit, da/3 da# ich alles gesagt bekomme. Egal, was es

is
. . (. .) . .

Und vor allem auch aber die eigenen Gefilhle reden.

Viel miteinander reden und klarstellen, was jeder selbst wilt, und

wie man's am besten vereinbaren kann. Auf einen Nenner

kommt." (w 47/18)

,Also ich mup zu ner Frau totates Vertrauen hai,en. Und das is

normaterweise schwer, von mir das Vertrauen zu kriegen . . (. .)
. .

Absolut dall wir uns
. .

miteinander irgendwie einig sind
.

(. .) Ich muB ihr was anvertrauen kannen und auch wissen,
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hundertprozentig, die Frau erzahlt das nich weiter, ne, z. B., die

Frau behalt das far sich z. B., ne." (m 50/13)

Im Vertrauen auf die Ehrlichkeit der bezeugten Liebeserkliirungen und

auf die Aufrichtigkeit der liebevollen Gesten werden verunsichernde

oder irritierende Momente im Miteinander absorbiert. Vertrauen er-

schlieBt gemeinsame Entwicklungsmdglichkeiten, indem auf eine Er-

wartungssicherheit gesetzt und eine Bestimmung fur die Zukunft riskiert

wird: Die Herstellung von Vertrauen dient als Bedingung fur eine wech-

selseitige Offenbarung wie umgekehrt diese zum weiteren Aufbau von

Vertrauen dient.

2. Vorstellungen von harmonischer, symmetrischer Verstlindigung, vom

Gleichklang der Gedanken und Gefuhle, von 'gleicher Wellenlange' bil-

den ein zweites Moment von Intimitatserwartungen derer, die sich am

Ideal romantischer Liebe orientieren. In der sich anbahnenden Bezie-

hung soll alles auf Erwiderung der eigenen Vorgaben und Erwartungen
angelegt sein, Gegenseitigkeit und unbedingte Symmetrie der Partner

werden erwartet. Ein h6chstpers6nliches Einanderverstehen wird als

Ideal formuliert:

,;Wenn ich mich so auf sprachticher Ebene mit jemandem gut ver-

stehe, wenn ich das merke, der is so auf meiner Linie, dann ver-

lieb ich mich auch sehr leicht in so jemanden." (w 44/1-2)

„. . .
diese Wellenkinge die war total da

. (. .) .
Das ist wenn

du tiber gleiche Sachen lachst, z. B. so einen gewissen Sinn far
markaberen Humor hast, das, ja (lachen). Oder ja wenn du bei

so, + manchmal ein Wort das andere geben kann und ne Ge-

schichte dadurch immer fortgefihrt wird".(3) „Es war ein ziemli-

ches Verstandnis. Ich muB dabei ziemlich sagen, weit im Laufe
der Zeit war das also dann ich wurde sagen ideal, ne. Es war

dann Totalharmonie, aber am Anfang, gut das weiB de also nicht,

1 Dazu theoretisch Luhmann (1973, S. 20). .Dcr vertrauensvoll Handelnde engagiert sich

so, als ob es in der Zukunft nur bestimmte M6gtichkeiten gebe .. (..) ..
Er macht damit

dcm anderen Menschen das Angebot einer bestimmten Zukunft, einer gemcinsamen Zu-
kunft".
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was der andere will, was er nun wirklich nicht abkann. Also so

vom + so vom Passen hatte ich schon das Gefuht, das es unheim-

lichgut ist." (m 22/11)

„Wir hatten die gleichen Gedanken und die gleichen Vorstellun-

gen:(4) „Das war irgendwie en totater Gleichklang. Schon beim

Kuj3. Das hat total harmoniert. Er hat genauso geki t, wie ich's

eben gern hab." (w 24/3)

,Es ging in einer wundervollen Ruhe, und es war so ne Verbun-

denheit, als ob wir schon Jahre zusammen gewesen waren. Es war

einfach . . (. .) . .
Auch so mit den Entscheidungen. Wir haben es

irgendwie hingekriegt, ganz ruhig und obwohl wir uns beide

schlecht entscheiden konmen irgendwo gemeinsam. Es war .

eine wahnsinnige Vertrautheit da, was ich eigentlich so kaum ken-

neflir jemandenden man eigentlich so ehm
.

." (w 11/6).

Wir haben Zitate aus den Interviews ausgewiihlt, in denen die Herstel-

lung von Symmetrie und Harmonie gelungen ist. Sie lieBen sich erggn-
zen durch Belege, in denen dies nicht der Fall war und die Partner mit

Enttiuschungen und Frustrationen reagiert haben. Diese und die hier zi-

tierten Textstellen gelungener Produktion von Harmonie zeigen, in wel-

chem MaBe Harmonie- und Symmetrievorstellungen mit zu den Bezie-

hungsidealen gehOren, die die Erwartungen und Handlungen der Akteu-

re strukturieren.

3. Die wechselseitige Unterstellung der Einzigartigkeit des gefundenen
Partners scheint ein weiteres konstitutives Element der Beziehungsge-
schichten zu sein, die wir mit unseren Interviews erhoben haben. Die

von uns Interviewten hatten in ihrer Lebensgeschichte in der Regel meh-

rere Intimpartner. Dies beeintrachtigt nicht die Tatsache, daB der neue

Intimpartner als der Einzigartige gedeutet wird, vielleicht auch ala not-

wendige Fiktion so gedeutet werden muB. Der andere erweist sich als

der Besondere; in dieser Exklusivitat grenzt er sich gegenuber dem 'Rest

der Welt' ab; die Vorstellung, sich fur eine Nacht mit einem mittelmi:Bi-

gen Partner zusammenzulegen, weil man seine Lust befriedigen will,
findet sich nicht in unseren Interviews. Zumindest vor dem Intinwerkehr

wird dem Gegenuber das Besondere zugebilligt, auch wenn sich dies

spater als Illusion entlarven kann:
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,Als ich ihn Rosenmontag gesehen habe, kam irgendwann bei mir

der Gedanke, das ist der Mann fur's Leben. + Ich weiB nich wie-

so, weshalb, warum, aber er kam ..(..).. Als ich ihn dann halt

noch nich richtig kennengelernt habe, sondern noch so Blickkon-

takt hatte
. . (. .) . .

Das war en Gefuhl. Und seitdem beherrschte

mich auch dieser Gedanke irgendwie." (w 13/15)

,Als ich den das erste Mal gesehen hab, hat ich direkt irgendwie
en wahnsinnig gutes Gefahl dabei. Und es is bis jetzt bei mir ei-

gentlich noch immer so gewesen, bei meinen Freunden, die ich bis

jetit hatte, da  ich von Anfang an irgendwo das Gefuht hatte, mit

denen wirst du mal zusammen sein. (3) ...
von Anfang an den

Eindruck, daB sich da irgendwas Besonderes, was ganz anderes

entwickelt, was viel Intensiveres." (w 47/18)

Harmonie und Verstehen, Wechselseitigkeit und Symmetrie, Besonder-

heit des anderen und Hi chstrelevanz der intimen Kommunikation sind

Erwartungen, die von den meisten Interviewten mit Neukontakten ver-

bunden werden. Dies sind zugleich die Erwartungen, die wir als die fur

das Ideal der romantischen Liebe konstitutiven Merkmale beschrieben

haben.

Das Muster der 'romantischen Liebe' widerspricht hedonistischen Vor-

stellungen, die allein auf einen situativen sexuellen Lustgewinn ausge-
richtet sind. Auch diese finden sich in unseren Interviews - wir werden

sie spater eingehender in den Blickpunkt rucken. Aber selbst die Inti-

mitatsgeschichten, die vornehmlich auf einen situativen Lustgewinn aus-

gerichtet sind, gestalten sich in der Regel vor dem Hintergrund der

Vorstellungen einer dauerhaften vertrauensvollen Beziehung. Das Ideal

dieser Liebesvorstellung erscheint dann zur Zeit nicht realisierbar, der

sexuelle GenuB soil Ober diese Lucke hinweghelfen:

„. .
ich bin an und far sich jemand, der ne richtige feste Bin-

dung sucht, der aber, so lange er da nich das Optimale findet,
ehem, sich mit ehm, + + vielen Midchen ablenkt. Oder versucht,
das auszugleichen." (m 17/15)

,Zur Zeit leb ich's eigentlich so, dajl ich so flirte, so techtelmech-

telmapig, aber eigentlich mich nich so richtig verliebe. Oder also
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mit verlieben is ja dann hier auch oft gemeint, da  es dann so mit

einer Person richtig abgeht und dann auch mehr in so was, in so

nefeste Beziehung mandet. Das nich so, is nich so angesagt, aber

das kann sich andern. Also das kann ich irgendwie auch schlecht

einschatzen bei mir." (w 34/14)

,Frauen . . .,
die am seiben Tag mit einem wollen

. . (. .) . .
die

sind leichter zufinden, wie ne feste Freundin. Weit ne feste Freun-

din, das is ne Frau, die midl man erst erforschen irgendwie, ne.

Und das is irgendwie schwer, ne, echt ne Frau zu erforschen."
(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 Interview-

partner Sexualitiit und Liebe aufeinander beziehen, wollen wir im fol-

genden Kapitel betrachten.

1.2. Sexualitiit als Feld und Ausdruck von Intimitat

Die sexuellen Interaktionen in den von uns rekonstruierten Geschichten

erweisen sich zum einen eingebunden in ein Erwartungsgefuge, das

durch Vorstellungen von romantischer Liebe gepriigt ist, sie sind zum

zweiten ein besonderer Ausdruck dieser Liebesvorstellungen und vali-

dieren und steigern damit die Liebesvorstellungen selbst.

1. Das Sicheinlassen auf eine sexuelle Beziehung wird in den meisten

Fallen konditioniert durch die beschriebenen Liebeserwartungen. Diese

massen erfOilt sein, bevor es zum Beischlaf kommen kann. Es bedarf

der Liebe als Begriindung, um eine sexuelle Beziehung einzugehen. In

dem von uns erhobenen Material findet sich eine Vielzahl an Beispielen
far diese Verquickung von Liebe und Sexualitdt:

"

. . daji ich halt en Typ bin, der eh nur mit jemandem intim

werden kann, wenn ich was far jemanden empfinde. Wenn ich ver-

liebt bin oder jemanden liebe. Das is erst mal die Grundvoraus-

setzung auchfurfar Sex
..

Sexualitat." (w 47/19)
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„Weit wenn ich mit nem Mann schlafe, da is mehr, wie wenn ich

mich mit dem nur unterhalten habe. Und ich bin auch en Typ, ich

hab Angst, daB 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 schlafst, und

du verliebst dich, und das gibt dann die Katastrophe, und er will

nich und so tausend Gedanken sind mir durch den Kopf gerast,
und da wollt ich auch eigentlich sagen, so, ich hau jetzt ab."

(w 46/8)

„ich And's halt net so gut, wenn man gleich am ersten Abend

schon miteinander ins Bett geht. Man mu  sich auch erst so ein

wenig kennenternen. Und tiberhaupt, ich will den ganzen Men-

schen erst mal kenneniernen. Ich wilt net nur aufgrund dessen,
weit die Karper sich jetzt so anziehen, daB ich da mit jemand
schlaf. Mu  auch so vom Geist her

. .
das muj) alles harmonieren.

Und
..

das midl eben passen." (w 24/6)

„Einfach nur das Bedfirfnis, mal wieder halt richtig mit nem Men-

schen zusammenzukuscheln und dann einfach nur in den Arm zu

nehmen und das gute Gefuht einfach zu fuhten, von dem andern

irgendwie .
das man angenommen ist oder man wird, irgend-

wie, so genommen, wie man ist oder so, ohne irgendwetche Fra-

gen zu stelien oder so." (m 30/3)

„tch hab Erwartungen dahingehend, daB ich keinen Bock habe

einfach so, aufeinander abzuschwitzen, abzuradeln und irgend-
wann abgeschiafft undfertig irgendwie:" (m 04/19)

Bei denjenigen Akteuren, die sich am Ideal romantischer Liebe orientie-

ren, findet keine ausschlie8lich sexuell motivierte Interaktion statt. Im-

mer rekurrieren die Interviewten auf Liebesvorstellungen, die sie als

Voraussetzung fur sexuelle Interaktionen ansehen.

2. Bildet die Entwicklung von Liebesvorstellungen die Voraussetzung fur

eine sexuelle Interaktion, so gilt umgekehrt, daB Sesualimt als Bestati-

gung und Steigerung der Liebesvorstellungen fungiert. Die kOrperliche
Unmittelbarkeit der Sexualitat wird in den Interviews wiederholt als ei-

ne Dimension zwischenmenschlichen Handelns und Eriebens aufgegrif-
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fen, die zugleich die Qualitiit der Beziehungskonstellation selbst charak-

terisiert. Sexualitit und Beziehungsmodus stehen in einem wechselseiti-

gen Verweisungsverhaltnis, legen sich gegenseitig aus. Dabei vermag
Sexualittt die beschriebenen unterschiedlichen Aspekte von Intimitht zu

validieren und zu steigern.

....
weit Miteinandersch[afen, das is far mich auch kein Aus-

druck so just for fun, sondern en Ausdruck, eh, jemandem die

Liebe zu zeigen. Irgendwie wirklich, da  man da jets unbedingt
SpaB dran findet oder so, das is eher far mich en biBchen neben-

sachlich, das entwickelt sich dann, ne. Aber erst mal, in erster

Linie dem anderen zeigen, dail ich ihn gern habe." (w 48/6)

Vertrauen und wechselseitiges Verstehen findet im gemeinsamen sexuel-

len Erleben seine Zuspitzung. Das 'Einswerden von Zweien' findet in ei-

nem ekstatischen Schwinden von Grenzen seinen kdrperlichen Aus-

druck. Der gemeinsam geteilte sexuelle GenuB wird als hdchstpersdn-
lich und h6chst intim erlebt; er ist gekoppelt mit Vorstellungen von Har-

monie und Symmetrie.

„. .
ich erwarte schon, dafl da, auch wenn manjetzt miteinander

schlaft daB man sich aufeinander einstellt, einen gemeinsamen
Rhythmus findet und gemeinsam, was weiB ich, die Situation emp-

finder, wo man merkt, dap es beiden gefatit." (m 04/19)

,Das war irgendwie en totaler Gleichkking. Schon beim KuB. Das

hat total harmonisiert." (w 24/3)

Auch die unterstellte Einzigartigkeit des anderen manifestiert sich in der

Einzigartigkeit der sexuellen Beziehung.

,„ ..
es is was Besonderes ftir mich. Es is was, was ich nich je-

dem gebe. Und insofern is es dann schon ne Auszeichnung fur je-
manden halt, dem ich es gebe." (w 44/18)

. . . es war kiar, daB wir uns jetzt nich mehr trennen fur den

Rest, (Lachen) fur den Rest des Lebens. Irgendwie, so vom Ge-

fahl, ne. Also, wir bleiben jetzt zusammen. Konnte irgendwie
nichts, konnte uns nichts trennen, ne." (w 15/12-13)
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Auch die eigene Besonderheit kann sich durch und mit der Sexualitiit er-

weisen. Das Sexuelle dient dann als ein Ausdrucksfeld, in dem man dem

Partner die eigene Besonderheit vorzufahren vermag:

„. . .
ich wollte ihm vielleicht zeigen, daji ehm, da  sich's viel-

leicht lohnen warde, ehm, dafl ich nicht nur
. . daJ3 man mit mir

nicht nur reden kann, da  man mit mir nicht nur irgendwie scher-

zen kann, sondern dall ich im Bett auch was dranf habe, ne. Und

das wolit ich ihm eben zeigen, ne." (10)

„. .
er wollte es mir genauso zeigen, wie ich ihm. Das war also

er wollte mir zeigen, da  er vietteicht, was wei  ich, mit sei-

nem Alterskomplex oder so, d  er's auch noch drauf hat, eh, ne

junge Frau zu befriedigen, ne." (w 48/11).

Sexualitat wird so zum Ausdruck des tieferen Gefuhls fur den Partner

und zur Fortsetzung des gegenseitigen Offenbarens, sie gilt als 'Lie-

beserklarung: Man kann immer wieder an der Liebe des anderen zwei-

fein, die Aufnahme sexueller Beziehungen gilt als Beweis und Erfullung
der Liebe .

Gerade weil der Sexualitit eine Beweisfunktion von Liebe zukommt,
kann sie auch als Indikator mangelnder Liebe dienen. Die Sexualitfit als

kdrperliche Unmittelbarkeit kann als reflexive Form die Partner selbst

zu einer klareren Eindeutigkeit dessen dringen, was sie als Gemeinsa-

mes aneinander bindet. In einzelnen Interviews kristallisiert sich mit

dem gemeinsamen Ausleben der sexuellen Bedurfnisse zugleich die Fra-

ge heraus, ob die Beziehung uber die Nacht hinaus eine Kontinuitit auf-

weisen soll. Dann wirkt mitunter das situative Ausleben des 'rein' sexu-

ellen Interesses als ernuchternd, nach dem Erlebnis des intimen Ver-

kehrs ist das Reizvolle verpufft:

„. . .
ich war im Inneren nich bereit dazu, mit ihm zu schlafen.

Ne, daB das halt jetzt Lust war auf den anderen, aber im Grande

2 Dieser Befund bestatigt die These Luhmanns, SexualitAt als symbiotischen Mechanismus

von Liebe zu interpretieren, als organische Deckungsreserve eines symbolisch generali-
sierten Mediums (vgl. Luhmann 1982, S. 316 ders. 1974).
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genommen, im Tiefsten hab ich mir gesagt, nee, du wilist doch

nicht..(..).. ja, wir haben da ganz gut drilber gesprochen, daB
das eben nich das Optimale war." (13) „Es war atles ausgespro-

chen, es war alles gekiufen, und er wollte nichts von mir, ich

wollte nichts von ihm." (w 46/14)

,Aber als die Situation da war, war der ganze Reiz, also die ganze

Spannung auch irgendwie wieder weg." (9) „Weil man zwar das

sexuette Ertebnis 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 Mor-

gen doch dann irgendwo zum Ausdruck." (m 21/10).

Eine Komplettierung von gefahlsmABiger Bindung aneinander und sexu-

ellem GenuB scheint nicht zu gelingen, das Erwachen aus dem sexuellen

Begehren wirkt desillusionierend. Aber auch die Desillusionierung zeigt
uns letztlich die Wansche und Erwartungen, die Partner mit Sexualitit

verbinden und die ihre Handlungen strukturieren.

Fassen wir unsere Ergebnisse an dieser Stelle zusammen. Wir haben ge-

sehen, daB die meisten der von uns Interviewten ihre sexuellen Interak-

tionen mit einem neuen Partner eng mit Liebesvorstellungen verbinden.

Die Entstehung von Vertrauen und Verst ndnis, von Harmonie und Sym-
metrie und die Ansicht bzw. Fiktion, daB es sich bei dem eingegangenen
Verhaltnis um ein besonderes und einzigartiges Verhiltnis handelt, sind

Voraussetzungen fur einen sexuellen Kontakt, wie umgekehrt die Sexua-

litit als Indikator fur die Validitit der neuen Liebe interpretiert wird.

Das empirische Material zeigt, dall sich diese Liebesvorstellungen in der

Realitat nur widerstandlich, wenn uberhaupt, verwirklichen lassen. Wir

werden in den nachsten Kapiteln nach den Ursachen filr diese Brechun-

gen 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 Unterhaltungsfilmen gezeigten Mustern von Sexualitat ausein-

ander. Sexuelle Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft, stindig neue

Beziehungen allein der Lustbefriedigung wegen einzugehen, ist Bestand-
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teil des 6ffentlich vermittelten Musters von Intimitit'. Im Vergleich zu

diesen massenmedial vermittelten Vorstellungen geht es in unseren erho-

benen Liebesgeschichten in der Regel traditioneller zu. Die Kopplung
von Liebe und Sexualitiit und die Vorstellungen von Liebe selbst stehen

ganz in der Tradition des Ideals romantischer Liebe.

Mit den im Material auffindbaren Liebes- und Sexualititsvorstellungen
sind aber kommunikative Probleme verbunden. Die Vorstellungen lassen

sich nicht widerstandslos realisieren, die Kluft zwischen den Wanschen

und Ideen und den Chancen ihrer Realisierung ist enorm: Die sich zu

Beginn der Beziehung Fremden haben unausgesprochen hohe Erwartun-

gen aneinander, ohne diese Erwartungen unmittelbar miteinander ab-

stimmen, geschweige denn schnell gegenseitig erfullen zu kannen. Wie

diese Kluft und die sich daraus ergebende kommunikative Grundproble-
malik genauer beschrieben werden kann, und welche Folgerungen sich

daraus fur die Kommunikationsstruktur von Intimitiit ergeben, ist Thema

des nAchsten Kapitels.

1.3. Kommunikative Grundoroblematik von Intimitat

Der Erwartung, sich wechselseitig vertrauen und offenbaren zu k6nnen

und beim anderen Interesse und Verstindnis fur die Komplexitat der ei-

genen Person zu finden, steht die Tatsache gegenaber, daB sich beide

Partner zu Beginn der Geschichte fremd sind; die Erwartung von Sym-
metrie und Harmonie kontrastiert mit der unbekannten Individualit t der

je Einzelnen; die Erwartung von Einzigartigkeit und H6chstrelevanz

steht im Kontrast zu dem Nichtwissen Ober den anderen; der Erwartung
gegluckter sexueller Interaktion steht die Fluchtigkeit der ersten Kom-

munikation gegenuber. Aus diesen Spannungspolen ergibt sich das

Grundproblem intimer Kommunikation vor allem far die Akteure, die

Sich am Ideal romantischer Liebe orientieren. Die Partner wollen ver-

meintlich sehr viel voneinander, ohne diese Erwartungen auf Sicherhei-

3 Ursache fur dieses in den Medien und der Werbung gezeichnete Bild wird letzlich auf die

„ratio" der Erhohung der Einschaitquote bzw. des Verkaufs zurackzufuhren sein. Die

suggerierte Leichtigkcit eines sexucllen Abcnteuers macht den Konsumenten selbst zu ei-
nem moglichen Abenteurer; zumindest als Voyeur kann er partizipieren, der Fernseher

bleibt eingeschaket, die Aufmerksamkeit wird konzentriert.
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ten stutzen zu kannen, ja ohne zu Beginn selbst sehr genau zu wissen,
was sie denn wollen. Ist die Unterstrukturiertheit und Offenheit intimer

Kommunikation ein Merkmal von Intimitat im allgemeinen, so erhiilt

diese ihre besondere Ausprigung, wenn die Akteure von der sich anbah-

nenden Intimitiit soviet erwarten, wie dies die Anhinger romantischer

Liebe tun. Die mit intimer Kommunikation verbundene Unsicherheit er-

hilt dann eine besondere Zuspitzung.

Hinzu kommt, daB durch die Einbettung von Sexualit t in das Hand-

lungsfeld Intimitit der direkte Wunsch, miteinander zu schlafen, kaum

artikuliert werden kann, wenn auch der Wunsch den Akteuren haufig im

BewuBtsein prasent ist:

„Es ist ein gewisser Widerspruch darin: Einerseits war es klar,
daB wir uberhaupt erst in die Situation gekommen sind, weit wir

uns voneinander angezogen gefithlt haben, auch eine gewisse Ero-

tik drin gewesen ist, andererseits war es aber nicht Gegenstand
der Unterhaltung." (m 04/7)

,Also ich mein, kann ich ja auch schlecht sagen, o.k. wir schiafen
irgendwie nachher zusammen. Dann plan ich diese Situation und

das find ich also v61lig unerotisch (..) Dann hab ich das

Gefahl, ich mach hier irgendwie ne Planerftillung . (. .).. das

war irgendwie klar, das war genauso klar wie der erste Blick, daJ3
irgendwas passiert." (w 15/12)

,Wir w ten beide, was los ist eigentlich, dann diese gewisse Un-

sicherheit vielleicht, aus dem Grund traust Du Dich dann nicht."

(m 05/2)

,kh bin nich der Typ, der die Initiative dahingehend ergreift, dafl
ich zum Beispiet irgendwie das formuliere, ich will jetzt mit dir

schiafen oder so. Sondern ich sag ja, sowas ergibt sick, step by
step beim gemattichen Zusammensein: (m 16/5)

Wir werden in dem folgenden Kapitel versuchen, die kommunikativen

Strategien, die eine Strukturierung von Intimitiit zu leisten verm6gen,
genau zu rekonstruieren. An dieser Stelle sei auf zwei Grundmerkmale

dieses Konstruktionsprozesses eingegangen: 1. der Einsatz von indirek-
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ten Kommunikationsformen und 2. der iterative ProzeB der wechselseiti-

gen Bezugnahme durch eine Schritt-fur-Schritt-Kommunikation der zu-

nehmenden Vereindeutigung.

Beide Merkmale sind LDsungsversuche der Grundproblematik intimer

Kommunikation; sie lassen sich durchgingig in den Interviews wieder-

finden. Sie dienen der Schaffung einer Interaktionsstruktur in einem

Feld, das durch die beschriebenen Spannungspole gekennzeichnet ist.

Ohne an dieser Stelle die beiden Prinzipien in extenso beschreiben zu

wollen, sollen die Grundprinzipien zumindest in ihrer Funktion skiz-

ziert werden.

1. Als indirekte Strategien der Kommunikation sollen die Handlungen
bezeichnet werden, die die eigentliche Handlungsintention hinter einer

vordergrundigen Handlungsintention verstecken. Indirekte Kommunika-

tionsstrategien machen eine Zielverfolgung mOglich, ohne daB diese fur

den Partner aufdringlich sein muB; sie ermaglichen deswegen dem Ge-

genuber, sich zuruckzuziehen, wenn er dies wunscht.

„Ich hatte am Anfang also das Gefahl, wenn ich direkt drauf an-

spreche oder direkt das sage, das kam mir also im nachhinein,
daB ich dann zu aufdringlich werde. Und dies Aufdringtiche, das

Aufdringen, das wollte ich nicht, weil ich will keinen irgendwo in

irgend eine Richtung drangen .

" (m 30/4)

Indirekte Kommunikationsangebote eraffnen fur den Handelnden

zugleich Ruckzugsm8glichkeiten ohne Gesichtsverlust. Jede Kommuni-

kationsofferte ist eine Offenbarung ins Ungewisse; mit jeder Selbstent-

hallung ist Verletzbarkeit gegeben. Zur Reduzierung der UngewiBheit
und der Schaffung von Ruckzugsmaglichkeiten dienen indirekte Kom-

munikationsformen.

„Ich gehe es immer soweit mit, wie ich auch das Gefuht habe, ei-

nen Schritt voran gehen zu kannen, aber nicht so weit, da  ich

jetzt irgendwie, ja kann man einmal sagen, nicht blamiert dazu-
stehen aber auch nicht das Gefilht haben zu massen, es kannte ge-

wisse Fragen an Interesse existieren: (m 04/4)

„Und bei mir so: Ich will mich da nicht so tief reinziehen lassen,
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ne. Und ehm diese Angst han€ bei mir dann eben die Grenzen ein-

fach auch gesetzt." (w 42/12)

„lch kenne mich allerdings so, dalj ich grundsatzlich bei Frauen,
ein Gefuhl der Sicherheit haben mochte, d. h. es gibt so kleine

Zeichen so, daB ich, die mir Sicherheit vermittein." (m 38/2)

Indirekte Kommunikationsangebote zu machen meint, mit Doppeldeutig-
keiten und dem vermeintlichen Zufall zu spielen und den ProzeB der An-

na herung langsam vorwirts zu treiben.

„...
dat et so scheinbar zuftillige Bertihrungen sind. Also weiB

ich nich. Man bewegt sich, dann schabbeit man so'n bisken mit de

Beine aneinander. Dann hat man eh, vielleicht filr 'n Augenbtick,
wo man dat auch will, dat Geftihl, ach, dat war jetzt wieder so'n

korperliches Signal. Und dann geht man wieder en bipchen naher

ran und
..

dat war wieder hin und her
.

." (m 49/5)

,Das war eine Situation so von mir, da habe ich so die Hand

rtibergereicht, das war so ein Knackpunkt, wo ich iiberlegt habe,
also wenn sie dasselbe denkt wie du, dann rafft sie es jetzt . . (. .)
. .

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 Gefithi hat oder gleich denkt oder so auszute-

sten, ob das okay ist oder ob der andere es mag." (m 05/7)

Verdeutlichen indirekte Handlungen die Situation, so bleiben diese den-

noch mit Unsicherheit und Vieldeutigkeit behaftet. Ist die Geste oder

Berithrung auch so gemeint gewesen, wie sie verstanden wurde?

„...
bis dann ebert auf den einen Kuj3 der hier dann war

.. (..)
.

Der hat viet bei mir ausgelost. Also sehr viel
. . (. .) . .

da

wuBte ich im Moment jetzt nicht, wie war das jetzt gemeint."
(in 30/3)

Die Indirektheit eigener Kommunikationsofferten bedeutet fur den ande-

ren eine besondere Interpretationsanstrengung. Die indirekten Handlun-

gen des anderen sind interpretationsbedurftig und mussen entschlusselt
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werden. Intime Kommunikation wird begleitet durch eine interpretieren-
de Dauerbeobachtung des anderen.

„Is am Anfang immer ne Distanz. Ich brauch immer ne Zeit, um

eh, um mich wieder darauf einzustellen, um rauszukriegen, eli,
was, was, wie empfin(let der mich jetzt (..) ich bin dann

halt hypersensibel in dem Moment, ne. Ich nehm dann jede Geste

und also jede Schwingung nehm ich auf so ungefahr und verwerte

die irgendwie." (w 15/10)

.Woran kann man die Bereitschaft jetzt sehen? Vielleicht an, an

der Art, wie sie sick gibt, da  sie ziemlich locker vietteicht da

sitzt und, nich so verschrankt is, sondern eher ganz ruhig und ge-
lassen. Wahrend ich glaub, wenn man's nich mochte, man sieht

eher, wenn einer nicht dazu bereit ist, dann merkt man das schon

eher. D(@ sie dann eher abweisend ist oder irgendwie desinteres-

siert ist." (m 17/7)

2. Aus der Kette indirekter Kommunikationen und deren Decodierungen
ergibt sich das zweite konstitutive Merkrnal intimer Kommunikation:

Der Verlauf der Interaktionen gestaltet sich als ein vorsichtiger, iterati-

ver ProzeB der wechselseitigen Bezugnahme durch eine Schritt-fur-

Schritt-Kommunikation der zunehmenden Vereindeutigung. Ahnlich wie

der Ruckgriff auf indirekte Kommunikationsformen eine Antwort auf die

Grundproblematik intimer Kommunikation darstellt, ist auch das zweite

Merkmal auf diese Ausgangsproblemstellung bezogen. Die Offenheit der

Situation wird in der Regel erst durch einen langsamen ProzeB der vor-

sichtigen, schrittweisen Zuspitzung in eine definierte Geschlossenheit

transformiert. Der Verlauf selbst ist ein hijchst stclranfilliger ProzeB.

Dies gilt mr intime Kommunikation im allgemeinen, fur die Akteure, die

sich an dem romantischen Liebesideal orientieren, aber ganz besonders.

,Es stand dies offen zwischen uns. Wir haben nich dadrlber ge-

sprochen oder
. .

das kam so. Wir haben uns kingsam vorgetastet
wiird ich sagen." (w 46/11)

„. . .
is wahnsinnig vorsichtig. + Einfach nur nach dem Motto,

halt wirklich gefithisma ig abzutasten, wie der andere drauf is. +

Nur ja keinen Fehler zu begehen, vielleicht falsch aufden anderen
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einzugehen. Weil grad in der Beziehung wuflte ja noch keiner von

uns beiden, ist der andere nun eher en zartlicher Typ, en romanti-

scher Typ, en ausgeflippter Typ. Wie auch immer." (w 47/7)

.. . .
erst mal kennenternen. Ich wolite erst mal kennenternen,

was das itberhaupt fur'n Mensch ist, was er fur Einsteltungen hat,
Ansichten." (w 13/15)

Ein schnelles Vorbrechen mit Kommunikationsofferten scheint sich zu

verbieten, da man sich nicht auf eine eindeutige Definition der Bezie-

hung der Beteiligten beziehen kann. Ein zu massives Driingen auf eine

Vereindeutigung wird als risikoreich thematisiert, eine Abwendung des

Partners wird befurchtet.

Das fuhrt dazu, daB sich Intimitit in dem Versuch einer schrittweisen

Ausgestaltung von hijchstpersdnlicher 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 Intimt schlechthin geteilt werden kann.

„letzt sitzt du bei ihm in der Wohnung, zwei Uhr morgens, und

jetit konnte was passieren. Da  es uberhaupt so weit schon gedie-
hen war

. . (..). .
am liebsten ware mir gewesen, wenn das blop

so far eine Nacht gewesen ware, aber als ich dann da saJ3, war ich

dann doch... ja. Schilchtern, oder hatte dann doch irgendwie
das Geflhl, den mochtest du erstmal so kennenlernen, den Mann.

Mochtest erstmal mit ihm reden und gucken, wie ist er denn so."

(w 09/4)

„. .
das war so eh, so vorsichtig gewesen alies, irgendwie, ward

ich sagen, wie ich das noch nie eriebt hab, ne. Das war so, daj3
far beide irgendwie + + also jetzt als ob wir beide mit was ganz
Zerbrechlichen hantieren irgendwie warden." (w 20/10)

Indem die Beteiligten ihr eigenes Erleben und Handeln zur jeweiligen
Interaktion beisteuern, erzeugen sie erst eine eigene Interaktionsge-
schichte, die sich gegenuber der Umwelt zunehmend ausdifferenziert

und durch Grenzen konstituiert, zugleich aber immer zerbrechlich ge-

genuber Surungen ist.
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In den interviewten Intimitatsgeschichten erweist sich der Interaktions-

partner als der anfangs Fremde, dessen geheimnisvolle Eigenheit im Ver-

laufe des Kontaktes zunehmend entschlusselt wird: Die Grundmerkmale

einer interaktiven SchlieBung der offenen intimen Kommunikationssitua-

tion 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 Kommuni-

kation derjenigen, die sich am Ideal romantischer Liebe orientieren, ge-

fragt. Unser Augenmerk war gerichtet auf die Frage, ob sich in den re-

konstruierten Beischlafgeschichten jenseits aller einzelfallspezifischen
Varianzen Grundprinzipien und Grundprobleme intimer Kommunikation

aufdecken lassen. Wir kommen zu folgendem Ergebnis:

1. Wir haben gesehen, da8 die von uns Interviewten ihre sexuellen In-

teraktionen mit einem neuen Partner eng mit Liebesvorstellungen
verbinden. Die Entstehung von Vertrauen und Harmonie und die An-

Sicht, daB es sich bei dem eingegangenen Verhiiltnis um ein beson-

deres und einzigartiges Verhtltnis handelt, sind Voraussetzungen fur

einen sexuellen Kontakt, wie umgekehrt die Sexualitat als Indikator

nir die Validitat der neuen Liebe interpretiert wird.

4 Instruktiv als Kontrast ist die Kommunikation durch Heirats- und Bekanntschaftsanzeigen
(vgl. Berghaus 1986). Die Besonderheit des Kontaktes und der Kommunikation von Hei-

rats- und Bekannischaftsanzeigen verdeutlicht die Probleme, die allgemein mit dem Auf-

takt pers8nlicher Beziehungen verbunden sind. tn den Anzeigen wird eine deutliche Ziel-

projektion bekundet, eine Vertrautheit wird ersehnt, obwohi sich die Beteiligten real

fremd sind. Das Medium zwingt zu einer Zieldefinition der angestrebten Begegnung und

damit zu einem Vorgriff auf cine spater 1118gliche, aber nicht sichere Beziehungssituati-
on. Das, was sich im Ablauf einer Beziehung in der Regel erst auf einer spiteren inti-

mitatsstufe glaubwitrdig und nachvollziehbar mitteilen liBt, wird hier verbal vorgezogen.

Hanfig stelk diese verfruhte Selbstenthollung eine schwere Hypothek beim ersten Treffen

dar. „Inserieren ist ein leichter, gut geeigneter Weg zur Herstellung von allerersten Kon-

takten, die auf der Ebene 'gesellschaftlicher' Beziehungen liegen. Sollen die Kontakte
uber diese Stufe hinaus zu persanlichen Beziehungen fortgefuhrt werden, dann bietet da-

fur die Inseriermethoiie keinerlei Erleichterungen mchr, eher Erschwernisse durch ver-

fruhte Selbstenthallungen (Berghaus 1986, S. 65). Charakieristisch far die Kommunika-

tionsweise der Anzeige ist, daR der Inserent zu einer „Verbalisierung des Nonverbden"

gezwungen ast, indem er cher im emotiven Bereich liegende personliche Qualitaten und

Beziehungsaspekte verbal eindeutig zu fassen genatigt ist. „Mit der Sprache lassen sich

zwar Ziele der Kontaktsuche, aber nicht die Sdektionskriterien des Weges dahin formu-
lieren. Worte sind nicht gecignet, die fir die Entfaltung persibnlicher Beziehungen ent-

scheidenden Informationen zu libermitteln" (Bcrghaus 1986, S. 63).
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2. Das empirische Material zeigt, daB sich diese Liebesvorstellungen in

der Realitat nur widerstandlich, wenn uberhaupt, verwirklichen las-

sen. Die Partner wollen sehr viel voneinander, aberfordern 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. Intimitit wird als risi-

kobehaftetes, unterstrukturiertes Handlungsfeld wahrgenommen;
dies gilt vor allem dann, wenn in das Handlungsfeld Vorstellungen
von romantischer Liebe projiziert werden.

3. Die Offenheit und Unsicherheit der Situation fordert von den Betei-

ligten selbst in uberdurchschnittlichem MaBe eine Interpretations-
und Definitionsarbeit. Intimitat muB erst gemeinsam hergestellt wer-

den. Der Einsatz von indirekten Kommunikationsformen und ein

iterativer ProzeB der wechselseitigen Bezugnahme durch eine Schritt-

fur-Schritt-Kommunikation der zunehmenden Vereindeutigung schei-

nen die beiden Lasungsformen der Grundproblematik intimer Kom-

munikation zu sein, die sich durchgiingig in den Interviews wieder-

finden. Sie dienen der Schaffung einer Interaktionsstruktur in einem

Feld, das durch die beschriebenen Spannungspole gekennzeichnet
ist. In einem interaktiven HerstellungsprozeB wird gleichsam durch

die Beteiligten selbst die Sphire der Intimitit erst konstituiert, in die

die Sexualitiit eingebunden ist. Erst nachdem der Kreis der Produk-

tion von Intimitit durchschritten ist, kommt es zwischen den Interak-

tionspartnern zum Geschlechtsverkehr.

1
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2. Ubergreifende Strategien interaktiver Intimitlitsregulation

Bei der Herausbildung einer gemeinsamen Interaktionsgeschichte ken-

nen sich die Beteiligten weder auf eindeutige Regelungen noch auf ein

objektives Medium des Austausches (wie das Geld bei der Prostitution)

statzen; die Unbekanntheit des Partners und die Unbestimmtheit der

Situation machen das eigene Handeln unsicher - man weifi nicht, wie

der Partner auf das Verhalten reagiert -, die hohen Erwartungen, die

aus den Liebesvorstellungen resultieren, machen es zusatzlich riskant.

Aber dennoch zeigen die vorliegenden Intimitatsgeschichten, daB trotz

aller Fremdheit und Unsicherheit die Beteiligten zusammenkommen. Sie

entwickein gegen alle Hurden und Hemmnisse eine au8erordentliche In-

timitat bis hin zum sexuellen Akt. Wir glauben nicht an die Naturwuch-

Sigkeit solcher Entwicklungen, sondern vermuten, daB diese einer

Interaktionslogik folgen, die man rekonstruieren kann. Die Frage ist

dann: Mittels welcher Strukturierungsprozesse erreichen die Interak-

tionspartner eine zunehmende Vereindeutigung des Geschehens und eine

zunehmende Reduktion von Unbestimmtheit und Unsicherheit?

Zwei Grundmerkmale der Strukturierung haben wir bereits in dem

vergangenen Kapitel angesprochen. 1. Auf dem Hintergrund der darge-
stellten Problematik intimer Interaktion werden von den Beteiligten
grundsitzlich indirekte Strategien der Anniiherung priferiert, die eine

Zielverfolgung und gleichzeitige Ruckzugsm6glichkeit ohne Gesichts-

verlust far die Betroffenen ermaglichen. Das Handeln der Intimpartner
zeichnet sich durch ein interaktives, vorsichtiges Agieren aus, wobei

Sich in einer stindigen gegenseitigen Bezugnahme immer wieder neu der

erlebten bzw. wahrgenommenen Intentionen des Partners versichert

wird. 2. Aus der Indirektheit der kommunikativen Strategien und den

komplementiren Prozessen gegenseitiger Selbstvergewisserung ergibt
sich, dall sich Intimitit zwischen den Partnern mittels eines langsamen
Prozesses des Aufeinanderzusteuerns und der Vereindeutigung magli-
cher Sinngehalte herstellt bzw. hergestellt wird. Die Partner prozessie-
ren 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 aber diesen ProzeB der rekursiven SchlieBung langsam eine eige
ne Interaktionsstruktur aus.
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Uber Formen des Kontaktierens, der zunehmenden Herstellung von Ver-

trauen, des Ausschlusses von Dritten, der sich ausbauenden Stabilisie-

rung als Dyade spitzt sich das soziale Geschehen zwischen den Partnern

bis hin zur sexuellen Interaktion zu. Dieser auf den beiden Grundprinzi-
pien basierende ProzeB der Herstellung von Intimitat soil im folgenden
ideattypisch dargestellt werden. Idealtypisch meint, daB dieser ProzeB

sozusagen prototypisch in mehr oder weniger expliziter Form in den von

uns erhobenen Intimit tsgeschichten rekonstruierbar ist.

Die Offenheit und Unterstrukturiertheit der Ausgangssituation intimer

Kommunikation bedingt, daB ein groBer Teil der Strategien und des Ver-

laufs sowohl fur diejenigen gilt, die sich am Ideal romantischer Liebe

orientieren, als auch far diejenigen, die einem hedonistischen ideal fol-

gen. Die jeweiligen Liebesvorstellungen geben den Strategien und dem

Ablauf eine unterschiedliche Sekundarpragung. Wenn auch viele der

Strategien sowohl fur die Romantiker als auch fur die Hedonisten gelten,
so konzentrieren wir uns in erster Linie auf die weitergehenden und zer-

dehnteren Strukturierungen, die sich in den Geschichten der Akteure ro-

mantischer Liebe finden lassen. Die Handlungsstrukturierung der Hedo-

nisten deckt sich mit diesen zum Teil, weist aber in bestimmten Punkten

Unterschiede auf, auf die wir an spaterer Stelle zu sprechen kommen

werden.

Die vielfiltigen kommunikativen Strategien, die von den Beteiligten ein-

gesetzt werden, lassen sich in Anlehnung an einen idealtypischen
Ablauf der Intimitatsregulation ordnen. Bei alter einzelfallspezifischen
Varianz entdecken wir im empirischen Material eine soziate Regel-
miBigkeit des Verlaufs. Diese ubergreifenden Strategien intimer Kom-

munikation sollen nun im einzelnen dargestellt werden. Wir starten also

mit der Beschreibung der kommunikativen Strategien, die fur das

Kennenlernen zweier neuer Partner relevant sind (2.1), rekonstruieren

dann Handlungen, mit denen die Akteure das neu entsponnene Sozialsy-
stem zu stabilisieren versuchen (2.2), Ubergange zu einem zweiten Tref-

fen gestalten (2.3), dann den Ubergang zum sexuelien Intimverkehr an-

bahnen (2.4) und schlieBlich den Beischlaf selbst interaktiv regulie-
ren (2.5).
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2.1. Das Kennenlernen

2.1.1. Orte des Kennenlernens

Unser empirisches Material zeigt, daB das Kennenlernen nicht an jedem
beliebigen Ort, sondern [tberdurchschnittlich htufig an bestimmten Or-

ten stattfindet. Kneipen, Diskotheken, Musikveranstaltungen, Feten und

private Feiern scheinen fair Kontaktaufnahmen besonders fdrderlich zu

sein. Woran liegt es, daB es soziale Orte gibt, die in spezifischer Weise

Optionen fur eine Kontaktanbahnung bereitstellen bzw. eine Aufnahme

von Kontakten erm glichen oder erleichtern?

Kneipen, Diskotheken, Musikveranstaltungen, private Feiern mit gr8Be-
rer Besucherzahl bieten zum einen Rahmungen, in denen die Teilnehmer

mit geringerem Aufwand als ablich miteinander in Kontakt treten kan-

nen. Die hohe Fluktuation und Mobilitat der Personen ermijglichen eine

hohe Wahlmaglichkeit und eine groBe Wahrscheinlichkeit einer Begeg-

nung. Die Offenheit des Zugangs von auBen und die Muglichkeit, inner-

halb der Kneipe, der Diskothek oder der Fete den Ort und damit den

Komrnunikationspartner zu wechseln, potentiert die Chance, andere

kennenzuternen. F6rderlich fur eine Kontaktaufnahme ist zum zweiten

die durch die Anwesenheit vieler Menschen bedingte raumtiche Enge;
Sie gestattet eine wie 'zufillig' gestaltete riiumliche Annaherung und er-

leichtert damit die Bildung einer Dyade. Charakteristisch far eine gutge-
hende Kneipe ist - wie Laermann (1974) herausgearbeitet hat - eine ge-

wisse Enge; eine riiumliche Anntherung an jemand anderen ist dadurch

m6glich; sie erscheint als 'zufallig' bedingt durch den Platzmange! und

nicht als gezieltes aufeinander Zugehen. Die Enge der Kneipe erzwingt
gleichsam, dail man sich kerperlich niiher kommt. Die anonyme Mitwelt

druckt einen zusammen, das System konstituiert sich aufgrund von

AuBendruck. Unumwunden und ubergangslos bietet sich die Chance,
mit vielen ein Gesprach beginnen zu kannen, analog dem Aufenthalt auf

einer Party. Eine gewisse Vertraulichkeit zwischen den Anwesenden fin-

det ihren deutlichsten Ausdruck darin, dall man sich duzt, ohne sich zu

kennen. Dadurch wird eine Atmosphdre gegenseitiger Anerkennung,
Vertraulichkeit und Warme vermittelt, der eine gewisse Unverbindlich-

keit und Folgenlosigkeit des Kontaktes gegenubersteht. Gerade diese Mi-

schung von Kontaktchance und Unverbindlichkeit erleichtert ein Ken-
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nentemen sich bis dahin Fremder. In ahnlicher Weise wie Kneipen er-

maglichen Diskotheken eine unverbindliche Form der Begegnung'. Die

Lautstarke in einer Diskothek macht zudem eine kdrperliche Annfihe-

rung notwendig, um sich uberhaupt verbal verst ndigen zu kdnnen;
zwangslaufig entsteht so ein duales Verhaltnis zwischen den Kommuni-

zierenden. Das Tanzen wiederum ermaglicht eine unveridngliche  um-

liche Anniiherung und ein kdrperbetontes Werben - wir kommen darauf

an sp terer Stelle zuruck.

Bevorzugle Orte des Kennenlernens zeichnen sich neben hoher Mobilitait

und riumlicher Enge drittens durch eine Multiintentionalitat aus; eine

beabsichtigte Kontaktanbahnung durch anderweitige, an den Ort gebun-
dene 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 treffen, mit dem

man schon langer etwas bereden wollte. Das Problem intimer Kommuni-

kation, die Intention der Kommunikation latent zu halten und hinter an-

deren Intentionen zu verstecken, kann an diesen Orten bewerkstelligt
werden. Auch die Kilche auf Feten fungiert als solch ein Ort, der zwei

Intentionen in sich birgt: Vordergrundig geht man in die Kache, um zo

essen, hintergrundig, um mit anderen und bestimmten anderen in Kon-

takt zu kommen. Dazu ein Beispiel:

Die beiden Partner kannten sich und wollten sich naher kommen.

Man befand sich auf einer Fete, es durfte nur auf dem Balkon ge-
raucht werden. Sie befand Rich auf dem Balkon und rauchte, und

er ging ebenfalls auf den Balkon, vordergrtindig, um zu rauchen,
hintergrandig, um mit ihr in ein Gesprach zu kommen: „Es war

Nichtrauchen, wir mu ten halt 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 konstru-

iert, also bewailt und ging dann wieder rein und dann haben wir

uns zusammen gesetzt und Sekt getrunken und gequatscht halt."

(m 04/5)

1 „Und da  es eben speziell in dieser Disco dann - vielieich: auch durch die Atmosphare
oder durch andere Sachen - auch so in diese Rich:ung dann gedrangt wurde, d4 man

sich nicht nur kurz eben auf der Strape gesehen hat, sondern sich aber einen Mngeren
Zeitraum dann auch beobachiet hat und irgendwie Interesse filreinander bekommen hai.

(w 09/2 
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In den Interviews werden von den Beteiligten wiederbolt Orte erh6hter

Mobilitht und von Multiintentionalitat und riiumlicher Enge aufgesucht;
viele der erzihlten Geschichten haben hier ihren Ausgangspunkt ge-

nommen; die spezifischen Bedingungen dieser Orte waren dafur fjrder-

lich.

2.1.2. Zeiten des Kennenlernens

Ahnlich wie die One weisen auch die Zeiten des Kennenlernens elne

Regelmalligkeit auf. Die Anbahnung intimer Kontakte volizieht sich in

der Regel in den von uns erhobenen Geschichten in der Freizeit. Freizeit

zeichnet sich dadurch aus, daB diese Zeitspanne als frei verfugbar erlebt

wird. Das Moment der Freiheit der Freizeit beinhaltet eine Zeit- und ei-

ne Sozialdimension. Die freie Zeit ermlglicht zum einen zeitliche Op-
tionen mit gr erem Raum zur eigenen Gestaltung; das offene Ende ei-

ner Beziehungsentwick[ung bedarf eines offenen Zeithorizonts. Freizeit

bedeutet zum zweiten auch die soziale Wahlmaglichkeit, eine andere als

die Alltagsrolle einnehmen zu kannen. Hier Icann man sich hachstper-
siinlich und ganz privat geben; man empfindet sich nicht festgelegt auf

die vorgegebenen Rollenvorgaben, die z.B. die Arbeitsbeziehungen dik-

tieren. Eine Kontaktanbahnung in der Freizeit ist damit nicht von vorn-

herein eingezwiingt oder reguliert durch Rollenzwange oder Zeitvorga-
ben. DaB diese beiden Bedingungen der Freizeit nicht nur theoretisch,
sondern auch empirisch f6rderlich far das Kennenlernen eines neuen

Partners sind, zeigen die Interviews.

In den meisten der von uns erhobenen Intimit3tsgeschichten geschieht
das Kennenternen abends oder an Wochenenden, also insgesamt in Zei-

ten, die nicht durch direkte zeitliche Begrenzungen charakterisiert sind,
die offen far magliche Weiterentwicklungen sind und eine unproblemati-
sche Verlingerung der zeitlichen Prisenz und des Zusammenseins ge-

statten.

In einigen Interviews gestaltet sich der erste Kontakt ilber berufliche

oder geschiiftliche Tatigkeiten. Ein n heres und pers6nlicheres Kennen-

lernen vollzieht sich dann allerdings stets uber Verabredungen zu Frei-
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zeitaktivitaten, es werden Rahmungen fern der sachbezogenen Rollen-

vorgaben aufgesucht. Interview 16 illustriert dies z.B.:

Die Personen kennen sich aber eine geschaftliche Verbindung
meist telefonischen Kontakies; sie ist Kundin der Firma, in der er

angestellt ist. Bei einem Geschaftsbesuch kurz vor Weihnachten

trifft sie die Belegschaft in einer ungezwungenen feiertichen
Stimmung an. Der ausgelassene Rahmen der Feier gestattet ihm

eine andere Form des Umgangs: „Und eh, es war so, son recht

munterer Feierabend, biBchen gelassene Stimmung ..(..).. ich

merkte also an mir selber, dap 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 laB,
mich so'n bi chen herausputze." (m 16/1) Das gemeinsame
Veriassen der Feier unter einem Vorwand ermutigt ihn, sich mit

ihr zu einem Treffen verabzureden: ,„ .
ich hab sie dann, als sie

gehen wollte, rausgebracht, aus, aus unserem Depot, und eh, ich

weijl, es kam mir irgendwie so schneil nber die Lippen oder ich

mu te mir jetzt irgendwas einfalten lassen, ehm, ah so, ich King
mit ihr zum Auto, weil sie noch ne Flasche Sekt versprochen hat-

te, sie hatte die Angewohnheit, Sekt mit sich rumzufahren."
(m 16/1) Es kommt zur Verabredung eines gemeinsamen Einkaufs-
bummets.

Neben dem Feierabend und dem Wochenende wird der Urlaub haufig als

eine nicht alltigliche Verfassung erlebt, in der intime Kontakte geknupft
werden k6nnen; hier kann man sich unbefangener geben, ganz anders als

zu Hause:

„lch war dann auch irgendwie so'n biBchen durch diese Situation

bemigelt, so durch die Situation, es is Urlaub, ne, und ehm, da

fallt einem so was sowieso leichter und
. wenn es nichts wird

. ,
dann seh ich den eh nick wieder. Das is also ehm, ja, das

.

ich kann also nichts vertieren praktisch. Ich kann nur gewinnen.
So diese Einstellung hatte ich dann. Und dann hab ich einfach ge-

dacht, naja, so, versuchst du's halt mal, ne." (w 44/2)

es Filit in
. .

en biBchen schon aus dem Rahmen durch die

Situation, daB wir uns im Urlaub kennengeternt haben. Dann is
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man lockerer drauf, man geht eher offener aufeinander zu. Wenn

man sick so im gewohntichen Leben kennenternt, is man doch

vorsichtiger mucht ich sagen, ne. Man beschnuppert sich en

bipchen intensiver. Oder vorsichtiger . .
Also im Urlaub geht, ja,

geht das alles en biBchen schneller." (w 42/14)

Freizeit bedeutet zeitliche und soziale Gestaltungszeit. Fur Bezie-

hungen, die selbst noch keine Gestalt angenommen haben, weil sie ge-

rade erst begonnen haben, ist Freizeit eine f6rderliche Rahmenbedin-

gung.

Hinzu kommt, daB in der Freizeit verstarkt die M6glichkeit besteht, die

unbeschwerte Haltung durch Alkohol bzw. ahnliche Stimulanzien zu stei-

gern. Diese verhelfen dann zu einem selbstbewuftteren, sicheren Auftre-

ten im interaktiven Austausch. In verschiedenen Interviews wird betont,
daB sich die Betreffenden unter EinfluB von Drogen beflugelt fuhlten,
sich ungehemmter und sicherer in den Interaktionen zu verhalten. Wird

in der Regel das eigene Vorgehen sensibel auf die Einschatzungen und

Werturteile der anderen abgestimmt, so kannen diese nun relativ gleich-
galtig werden:

„. . .
natiirlich macht, na ja, der Alkohol vielleicht auch mutig,

ne. Eh man war halt angeheitert irgendwann nachts um zwdlf
oder dns oder so . (. .) . .

Alkohol macht
.

verandert doch

irgendwie den Charakter so teilweise, ne (Lachen). Und eh, man

is halt irgendwie doch immer etwas geloster dann, ne." (m 43/2)

,Man is irgendwie lockerer einfach, man is geloster irgendwie.
Alkohol hat halt eben diese diese, ja bringt das halt so mit sich."

(m 43/6)

,Alkohol, also auf mich hat et sowieso immer wat ziemlich Stimu-

lierendes..(..).. ich trau mich mehr, also setber so aktiv zu

werden, und dat macht mir auch nich so viet Angst, dadruber

nachzudenken, nehmen wir mal an, ich trau mich jetzt wat, und

wie is dat hinterher. Also diese Peintichkeit hinterher, die is mir

dann eh relativ egal. Oder nich so wichtig. Wahrend wenn ich

ganz nitchtern bin, hab ich dann schon den nachsten Schritt im

Kopf und denke, ah, wenn du dann aufhorst, zu knutschen, dann

89



guckt man sich doof an, und wie geht das dann weiter. Und hin-

terher sagt dann jeder ja eh, wir bleiben nette Freunde oder so.

Also diese Angst hab ich dann nich mehr." (w 45/5)

Der AlkoholgenuB unterstutzt so das Bedurfnis der Interaktionspartner,
sich ohne Angst vor Sanktionen zu niihern und sich selbst so darzustel-

len, wie sie gern gesehen werden machten. Er ermaglicht zudem die

Abstreifung von Verantwortung fur die eigenen Handlungen'.

2.1.3. Strateeien des Kennenlernena

Die beschriebenen mehr oder weniger f6rderlichen Bedingungen (Orte,
Zeiten) fur ein Kennenlernen zweier sich fremder Personen ertiffnen al-

lein die MOglichkeit eines Kontaktes. Damit es zur Begegnung kommt,

2 Ein solcher Zusammenhang zwischen der Einnahme von Drogen und der Maglichkeit der

Abstreifung von Verantwortlichkeit fur das eigene Verhaltcn wird durch die empirischen
Ergebnisse einer Befragung Homosexueller in San Fransisco (vgl. Stall et al. 1986) plau-
sibilisiert. Die Autoren fragten nach dem Zusammenhang zwischen 'riskanten sexuellen
Praktiken' im Sinne erh6hter Ansteckungswahrscheinlichkeit auf der einen Seitc und der
Einnahme von Drogen aller Art vor dem Geschlechtsverkehr auf der andercn Seite. Zwi-
schen beiden Variablen konnte ein Zusammenhang rekonstruiert werden Diejenigen Be-

fragten, die ihr Sexualleben mit der Einnahme von Drogen verbinden, sind zugleich die

C,Suppe, die signifikant haufiger Gcschlechtsverkehr praktizieren, der init einer hoheren
Chance der Infizierung mit Aids verbunden ist. Die Einnahme von Drogen - so k6nnte

man die Ergebnisse interpreticren - ermiglicht in doppetter Hinsicht cine Befreiung von

Kommunikation ilber ein schwicriges Thema. Zum cinen m6gen Drogen tatsachlich die

Physiologie in der Hinsicht beeinflussen, daft Folgeprobleme und Risikouberlegungen
zugunsten situativen Genusses besser ausgeblendet werden k6nnen. Zum zweiten wird
mit der Einnahme von Drogen und dem Wissen der Einnahme eine kulturell getciltc Be-

deutung von Drogen aktiviert und zur Dcutung der Situation mr beide Partner nutzbar

gemacht: Man kann sich selbst und dem anderen Rausch und mangeinde Zurechenbarkeit

unterstellen; die Schwierigkeiten, Aids und das Risiko einer Infizicrung zu thematisie-

ren, kannen umschifft werdcn, indem die Verantwortlichkeit fur Kommunikation ver-

schoben und fremdattribuiert wird: Es ist die Droge, der verdammte Alkohol, der einen

'weggetragen' hat.
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mussen die Beteiligten selbst aktiv werden. Wie sie dies machen, ist

Thema der folgenden Ausfuhrungen.

2.1.3.1. Stratemien der Kontaktaufnahme

Um miteinander kommunizieren zu k6nnen, mussen die Interaktions-

partner zunachst miteinander in Kontakt treten'. Die Kontaktaufnahmen

in dem empirischen Material, das wir ausgewertet haben, weist Regel-
miBigkeiten auf. Die Gemeinsamkeit der verschiedenen im folgenden
beschriebenen Strategien besteht darin, da8 die Akteure auf Handlungen
zuruckgreifen, die ihnen eine vorsichtige Anbahnung eines Kontaktes er-

m6glichen, ohne gleich ihre Intention einer Beziehungsanknupfung zu

offenbaren.

1. Der Ruckgriff auf kulturell vermittelte Kommunikationsformen kann

dazu verhelfen, in einen ersten Kontakt zu einer anderen Person zu

treten. GruBen und Verabschieden stellen rituelle Kundgaben dar, die

einen Wechsel des Zuginglichkeitsgrades der Beteiligten markieren (vgl.
Goffman 1977). Ein GruB signalisiert als Erkennungsritual einen

Zustand, in dem der andere mir von Angesicht zu Angesicht zuginglich
ist und eine Maglichkeit zu einem weitergehenden Austausch er6ffnet

vvird.

2. Eine zweite, vermittelte M6glichkeit der Kontaktaufnahme besteht da-

rin, das Zusammentreffen uber eine sachbezogene Vermittlung zu steu-

ern und dann zunehmend mit 'persilnlichen' Inhalten zu fullen. Das Ver-

haltnis zwischen einer Bedienung und einem Kunden in einem Lokal

z.B. bringt es zwangsliiufig mit sich, daB Worte miteinander gewechselt

3 „Zu Kontakten im weitesten Sinne kommt es, wenn Individuen sich gleichzeitig aneinan-
der wenden, und wenn dies von ihnen gleichzeitig erkannt wird und erkannt wird, da8 es

erkannt wird. Zu den Charakteristika des sozialen Kontaktes gehurt die Orientierung von

Angesicht zu Angesicht, ferner der Umstand. daB der Kontakt Bestandteil
. . (. .) . .

einer
sozialen Begcgnung ist, dic einen Austausch von Wbrtern odcr anderen Erkennungsri-
tualen und die Bastatigung wechselseitiger Partizipation an einer offenen Gespriichssitua-
tion impliziert (Goffman 1977, S.42).
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werden; uber das rollenspezifische Verhalten hinaus kann der Umgang
miteinander durch auffordernde Gesten und Bemerkungen gestaltet wer-

den, indem einer der Beteiligten dem anderen ein weitergehendes Inter-

esse signalisiert. Dazu zwei Beispiele:

,Der is ja Photograph und eh leider noch in der Ausbildung gewe-
sen und hat dann irgendwie von der Produktion die Bitte bekom-

men, wir sollten mat Photos von uns machen lassen, weil sie uns

gerne als Komparsen eingesetzt hatten. (. .) dadurch kam

aberhaupt dieser ganze Kontakt zustande, haben wir erfahren,
daB der G. eh, Photograph ist, und dann hat die U. ihn ange-

quatscht, ob er nich mal Bock hatte, Photos von uns zu machen.

O. k., und das hat der dann gemacht." (w 20/3)

,Die war Sanitaterin. Das is so ne exponierte Person in so nem

Zeltlager. Das he£Bt, man geht dann dahin und weiB, die ist im-

mer da
. .

So ne Sanitaterin hat in der Natur der Sache, dat sie

immer an irgendnem Ort is, wo man sie aufsuchen kann. Das hat

das en biBchen einfacher gemacht. .
Deshalb war ex moglich

gewesen, daj3 ich da als Lagerleiter hingekommen war und denn

ein Gesprachfortgesetzt hatte, was auf ner anderen Ebene is oder

so." (m 49/3)

3. Ahnlich wie andere Handlungsfelder als Vermittler eines ersten

Kontaktes fungieren k6nnen, ahnlich werden dritte Personen als Ver-

mittler des ersten Kontaktes eingeschaltet. Haufig ist die erste Kon-

taktaufnahme in den erhobenen Intimit tsgeschichten vermittelt uber

Dritte, die als gemeinsame Bekannte der sich anfangs unbekannten In-

teraktionspartner auftreten. Wenn sie die Gespr chssituation eri ffnen,
bieten sie retativ unverfdnglich dem danebenstehenden Zuharer erste

Kenntnisse uber die andere Person, ohne daB diese selbst aktiv werden

mullte.

„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 eigenttich
erst ins Gesprach. Und eh darilber dann eigentlich erst mit mei-

nem Freund." (w 44/2)
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= . aufjeden Fall kam mein Bruder, der kam nimlich auch ganz
schneti dazu dann, und dadurch waren wir dann ganz schnell in

so nem Dreiergesprach drin
. . (. .) . .

weit ich irgendwie, mir in

dem Moment setber auch nich so viet einfiel. Da war das sicher-

lich gut. Und mein Bruder kann das sicherlich gut oder dem fallt
eher noch was ein. Dann waren wir an und far sich schon ziem-

tich schnell in so en Gesprach vertieft ..(..).. Weil, so gesehen,
zu dritt war am Anfang erst mal ganz gut, um ins Gesprach zu

kommen. Man wupte dann auch schon ein bi chen was von ihr.

Und dann war's far mich relativ einfach, mit ihr weiter aber ir-

gendein Thema zu reden." (m 17/4)

,Aber dadurch, daB ich mit meiner Freundin da war, war das im-

mer so'n Moment, wo man sich echt draber amusieren konnte, ne.

Ja, und daraufhin bahnte sich dann da so ne Geschichte an, daB
die U. porgeschlagen hat, den Typ doch einfach mal zum Frah-

stack einzuladen . . (..). .
wir haben uns permanent dadrilber

unterhalten. Wir haben uns immer en biBchen lustig gemacht so.

Weil wir halt mitgekriegt haben, dap der so abgefahren ist
. . (. .)

. .
ich fand das aufregend, so auch hofiert zu werden, so, ohne

daf  da direkt was ablauft." (w 20/2;6)

Die Beschaftigung mit und das Verhalten gegenuber einem Dritten

ermaglicht mittelbare Einblicke daruber, wie der andere seine Beziehun-

gen gestaltet, wie er mit Menschen umgeht. Diese Einblicke kunnen

projektiv aufgegriffen werden, um sich den anderen als einen m6glichen
Partner vorzustellen, weil man in ihnlicher Weise behandelt werden

mi chte, wie es der Dritte konkret erfahren hat.

„Was ich an der C. auch nochfaszinierendfand, wie die C. mit ih-

rem Sohn umgeht. Ich habe mir also irgendwann gedacht, ich hat-

te gern, da.3 meine Mutter so gewesen ware wie die C., oder die-

ses Verhaltnis von C. und T., das hatte ich unheimlich gern bei

mir und meinen Eltern gehabt ..(..).. Die nahm den ernst, Die

nahm den also so mit seinen Problemen ernst. Die ging auf den

ein."(m 22/3)

4. Die rdumitche Ndhe des anderen Aufsuchen symbolisiert eine erste

Bezugnahme, besonders an Orten hoher Mobilitat. Auf einer Party ver-
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sucht man sich 'wie zufallig' in der unmittelbaren Nahe der Person

aufzuhalten, die einen interessiert, um einen gunstigen Moment fur ein

Gesprich zu erhaschen.

,Das stelite sick her, daB eh, wenn wir jetzt in dieser Gruppe ir-

gendwie zusammen kamen, daB der C. eigentlich dann immer in

meiner Nahe war und ich auch in seiner, ne."(]) ,Das war viel-

leicht schon genau die Situation, so ne kieine geheime Absprache
gewesen, daB wir uns spater in den Treffen Ofter so eh, ja, dann

immer die Nahe suchten, also dann immer auch irgendwie zusam-

men waren, ne. Wir trafen uns immer noch mal in der Gruppe,
ne, so drei, vier mal, und jedesmal war's aber dann so, daB wir

eben zusammen saBen, wir eben 7-usammen tanzten und so was,

ne.' (w 34/2)

In diesem Kontext ist auch die Kontaktaufnahme durch Tanzen zu loka-

lisieren, die sich in vielen unserer Interviews findet. Sieht man den

anvisierten Partner tanzen, so ermbglicht das eigene Tanzengehen, sich

dem anderen riumlich zu nihern, ohne sich selbst schon auf eine Nihe

oder ein Nebeneinander festzulegen. Die Intention, sich naher zu kom-

men, kann sich hinter der Intention zu tanzen verbergen. Die eigene
Handlung ist doppelt zurechenbar, sie hat und kann eine doppelte In-

tention haben. Tanzen ermdglicht sich und anderen zu zeigen, daB man

fur sich tanzt; Tanzen ermi glicht zugleich, sich dem anderen an-

zuniihern. Grenzt man das Tanzengehen von einer direkten verbalen

Kommunikationsaufnahme ab, so werden die Stdrken dieser indirekten

Kommunikationsform sichtbar. Man kann sich nicht einfach neben je-
manden stellen, ohne dann zu kommunizieren. Mit dem Tanzen kann

man sich jemandem riiumlich annahern, ohne sprachlich kommunizieren

zu mussen.

Neben einer raumlichen Annaherung ermaglicht der Tanz weitere

Zuspitzungen der Kommunikation. Ist die riumliche Annaherung er-

folgt, besteht der weitere Schritt der Annaherung in einem wechselsei-

tigen Wahrnehmen und Aufnehmen von Blicken. DaB hier Blicke als

Kommunikationsstrategie eingesetzt werden und sich besonders far eine

weiche Form der Anniiherung eignen, wird im folgenden noch genauer
ausgefuhrt werden. Die blickhafte Wahrnehmung er6ffnet wiederum das

Verfolgen einer doppelten Intention. Das Anschauen des anderen kann
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bedeuten: „Du tanzt sch6nl 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 sich die In-

tention des Blicks, die sich auf die Gesamtperson bezieht, hinter der In-

tention, die sich auf die Handlung bezieht, verbergen.

Der nichste Schritt der kommunikativen Verst rkung besteht darin, daB

man sich in den Tanzbewegungen wechselseitig aneinander orientiert.

Damit wird die Kommunikation intensiviert, eine Annaherung forciert.

Zugleich bleibt die Doppelintentionalitat erhalten. Das sich wechselsei-

tig Aneinander-Orientieren kann immer noch allein tanzbezogen sein

und sich nicht auf die Person beziehen.

Der Tanz selbst steht in einer besonderen Wahlverwandtschaft zum

Thema Intimitat und Sexualitiit. Beides, Sexualitat und Tanzen, sind mit

K6rperlichkeit und kfirperlichen Aktivit ten verbunden. Entsprechend
lailt sich vom Tanz auf Sexualitat ruckschliefien. Die Botschaften, die

die K6rper beim Tanzen ausdrocken, sind Botschaften, die sich auf die

Kdrper der Sexualitiit transferieren lassen. Der Tanz weckt zugleich
Bedeutungsfelder, die assoziativ ebenfalls mit Sexualitit verknupft sind:

Sich im Rhythmus wiegen, sich hingeben, ausgefallen sein und Schwit-

zen sind Elemente, die in beiden Bedeutungsfeldern vorkommen und

entsprechend wechselseitig aufeinander verweisen kdnnen.

,Auch meine Art zu tanzen ist auch irgendwie total auffallig und

das lauft auch irgendwie immer, diese Kontakte laufen auch

aber's Tanzen . (. .).. Und ich, wenn ich tanze, ich lach auch.

Ichfreu mich irgendwie. Fur mich ist das was irgendwie was total

Erotisches und Sinntiches und ich lache dann, ne. Es ist gar nicht

so, da  ich eigentlich jemand antache. Also das wird so oft falsch
verstanden..(..). dann hab ich getanit und er hat getanzt. Es

war so ne Entfernung, was wei  ich, von paar Metern
. . (. .) . .

wir sind aufeinander zugetanzt und haben dann irgendwie im End-

effekt zusammen getanzt, also, ehm, + das gab ne Harmonie, also

es hat nich mehr jeder ftir sick, sondern es hat sich irgendwie so

geschlossen." (w 15/2-3)
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5. Unabhingig davon, ob die soziale Begegnung vermittelt oder durch

die Herstellung riiumlicher Niihe zustande kommt, mussen die Partner

ihr Interesse aneinander mehr oder weniger deutlich bekunden, damit

sie sich in ihrem Handeln aufeinander beziehen 1(6nnen. Der Aufnahme
von Blickkonmkten kommt hier eine besondere Funktion zu. Der Blick-

kontakt erweist sich als ein grundlegendes Mittel, das sowohl gegensei-
tiges Interesse ats auch Aufmerksamkeit und Zuwendung transportiert.
Auffallend ist, daB fast alle interviewten Intimitiitsgeschichten ihren Be-

ginn mit dem wechselseitigen Augenkontakt der Intimpartner nehmen.

Man guckt sich an, guckt sich tiefer an und stiftet damit eine erste

Kontaktaufnahme, signalisiert dem anderen ein Interesse und nimmt

selbst ein Interesse an der eigenen Person wahr. Da im gegenseitigen
Erblicken der Partner grundlegende Probleme der Intimitatsregulation
verhandelt werden, soll an dieser Stelle auf den Blickkontakt ausfuhrli-

cher eingegangen werden.

a. Multiintentionalitat des Blicks: Dem Blicken ist eine Multiintentiona-

litat zu eigen. Schaut man den anderen an und registriert dieser, daB er

angeschaut wird, so wei8 er noch nicht, was mit dem Blick gemeint ist.

Der Blick kann eher zumilig gerichtet sein, er kann die Intention der

Begruftung beinhalten, kann aber auch weitergehend ein 'anmachender'

Blick sein. Die Vieldeutigkeit des Blickens ermaglicht keine eindeutige
Zurechenbarkeit der Intention der Handlung. Damit wird aber fur den

Blickenden ein Verstecken der eigentlichen Blickintention ermijglicht.
Wird er, weil sein Blicken unangenehm ist, vom anderen darauthin ange-

sprochen, dann kann er parieren, indem er das Blicken selbst verleugnet
(„Ich hab' dich doch gar nicht angeschaut") oder eine spezifische Inten-

tion vorgibt („Du erinnerst mich an meine Schwester" oder sonstiges).
Die Multiintentionalitat erm6glicht die Abweisung von Verantwortung
fur eine spezifische Handlungsintention. Damit ermdglicht das Blicken
eine indirekte Kommunikationsaufnahme.

,Dieser Blickkontakt signalisiert sicherlich schon mal, da  ein

gewisses 1nteresse da ist, aufjeden Fall. Muj3 man nur sichertich

aufpassen, es gibt auch viele Leute, die versuchen einfach, oder

is ja im Grunde genommen is es auch so, is ne gewisse Anmache

dabei und es gibt sichertich auch viele Madchen, die reagieren
dann erst mat abweisend. Die versuchen auch gerade so Blickkon-

takten dann eher wieder aus dem Wege zu gehen, ne. Und von da-
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her mu  man das so gesehen auch sicherlich relativ vorsichtig
machen. .(. .) . .

Nich zu aufdringlich sein und nich zu oft da-

hinschauen..(..).. man darf es vielleicht nich zu auffallig ma-

chen. Das heipt, man darfnich zu oft hingucken, konkret und ehm

sichertich auch nich zu lange. Sondern man muB das sicherlich

erst mal bei kurzen Blickkontakten belassen. Einfach um zu se-

hen, ob ein gewisses Interesse da is oder nich. Wenn man sicher-

lich auch zu schnell signatisiert, daji Interesse da is dann, blitzt
man dann auch eher ab. Dann wissen die Frauen dann so gesehen
auch sicherlich schon, wodrauf die Sache hinauslauft. Also das is

auch nich gut." (m 17/1-2)

„...
er guckte dauernd rilber." (2) „Und ich dachte mir schon

„Komisch, warum guckt der denn, er hat doch ne Freundin"

(Lachen). Ja, und dann hab ich das halt irgendwann mal er-

widert, weit am Anfang hab ich michja dann halt noch zurackge-
halten, ne." (2) ,Man guckte sich dann halt immer noch an."

(w 13/3)

b. Der Ausschlu.6 von C#entlichkeit: In die Augen schauen kennen sich

immer nur zwei Personen. Damit schlieBen sie Dritte und andere aus der

Kommunikation aus. Das Blicken erm6glicht damit die Konstitution ei-

ner Dyade, und diese Konstellation ist gerade typisch fur IntimitAt.

Schauen sich zwei Personen wechselseitig in die Augen, dann werden

die Herumstehenden zur Umwelt des sich bildenden Sozialsystems; die

sich Anschauenden tragen zugleich ein Geheimnis, das sie von der Of-

fentlichkeit abgrenzt. Wahlt man auch hier als Kontrastfolie die Spezifi-
ka verbaler Kommunikation, dann wird die Besonderheit des Blickens

deutlich. Sprachliche Kommunikation schlieBt andere immer mit ein.

Diese hOren, was der eine zum anderen sagt, und sind damit Teilnehmer,
wenn auch nur passive Teilnehmer, an der sich entwickelnden Kommu-

nikationsdyade.

c. Raum#berwindung durch Blicken: Der Blick ermOglicht, ilber weite

Distanzen mit jemand anderem zu kommunizieren. Er ermaglicht eine

entfernte Kommunikation bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Ge-

heimnises - die anderen kannen nicht partizipieren. Auch die Funktion

der Raumuberspannung ermilglicht eine unverbindliche Kontaktaufnah-

me zu dem anderen. Wahlt man verbale Kommunikation, mull man sich
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dem anderen annahern, muB sich ihm gegenuberstellen und dann die

Kommunikation erdffnen. Dies ist in einer Situation hoher Unsicherheit

eine oftmals zu direkte Form der Kontaktaufnahme'.

„Und dann guckt der mich dauernd so an. Merk ich, daji er mich

dauernd anschaut." (w 24/1)

„Dann im Laufe des Abends, so beim Essen, hat man dann schon

mal so'n bijlchen rabergeguckt, der M. hat auch mal en bipchen
rabergeguckt." (w 42/3)

„Einfach der Blick. Das is bei mir eh meistens das
.

das Anspre-
chende iiberhaupt. Ja. Aber wie das meistens is, man sieht einen,
der einem vielleicht auch gefallen, aber es ergibt sich halt situa-

tionsbedingt kein Kennenternen daraus. 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 Rack-

spiegel geschaut und das gesehen." (w 47/2)

d. Der Blick als gleichzeitige Form der Kommunikation: Sprache zwingt
Kommunikation in ein Hintereinander der kommunikativen Beitrage.
Wenn A etwas gesagt hat, kann B antworten, und erst danach kann A

wieder returnieren. Das Blicken ermuglicht hingegen eine Gleichzeitig-
keit der Kommunikation. Georg Simmel (1983, S. 484f) formuliert die-

sen Sachverhalt folgendermaBen: „Man kann nicht durch das Auge neh-

men ohne zu geben". Beim Blicken wird die „vollkommenste Gegensei-
tigkeit" hergestellt. Die Gleichzeitigkeit der Kommunikation ist aber

4 -Dazu kommt, daB das Wahrnehmen, anders als Sprechen, nicht als Handlung zugerech-
net wird. Jeder Teilnehmer ist in sozialen Systemen, fur das, was er sagt, nicht aber fir

das, was er wahrnimmt, verantwortlich zu machen. Entsprechcnd unbestimmt ist die Ver-

antwortlichkeit fur das Wahrnehmen von Wahrnehmungen. Das Wahrnehmen-lassen, ja
selbst geziette Mitteilungen von Stimmungen, Aufforderungen, Ablehnungen uber den

Wahrnchmungsmechanismus werden nicht als verantwortliche Kommunikation behan-

delt; fur Ruckfragen, fur Rechenschaftspflichten ist das Ausl6sen von Wahrnehmungen
zu diffus, die Intention wird nicht greifbar, ist nicht scharf genug interpretierbar. Man

kannjederzeit kugnen, eine Kommunikation gemeint zu haben." (Luhmann 1975, S. 23f)
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zugleich ein Element, das zum Bestandteil von Intimitit Oberhaupt
geh6rt. Idealvorstellungen vom „Gleichklang der Seelen" bringen dies

zum Ausdruck. Insofern besteht zwischen dem Blicken und den mit Lie-

be verbundenen Vorstellungen eine Wahlverwandtschaft.

„. . .
wir haben uns halt angeguckt. Und das war irgendwie so,

so, also filr mich, geftihisma:Big ktar, wir sehen uns wieder."

(w 15/4)

„. . .
und hab ihm dann so ganz tief in die Augen geguckt und er

guckte mir dann auch ganz, so ganz far sick so ein Blick spre-
chend so ..(..).. ich habe erkennen kOnnen, dajl er unsicher

war, da  er auch ein bi chen schuchtern war, aber auch sehr

ernst so .
." (w 08/3-4)

,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 jeman<tem, den man nick so mag. Wo dieses Gefliht
nich da is." (w 42/4)

Der Blickkontakt eignet sich auf Grund der beschriebenen Spezifika
ganz besonders zur Kontaktaufnahme zu einem neuen Partner. Fast alle

unsere Interviewten erziihlen, daB die Kontaktaufnahme eine blickver-

mittelte Kommunikation war.

2.1.3.2. Abstutzune und Dvnamisierung durch Dritte

Dritte kdnnen eine Dynamisierung des Zusammenkommens bewirken,
indem sie als quasi beobachtende Offentlichkeit die eigenen Absichtser-

klarungen bewertend verfolgen; gegenuber der ihnen prisentierten
Selbstdarstellung fuhlt man sich dann verpflichtet. Die 6ffentliche Kund-

gabe eigener Absichten und Interessen gegenuber Freunden und Bekann-

ten setzt einen selbst unter Druck, sich nun in den Augen der anderen

auch zu bewdhren. Hat man vorher mit Blicken und Gesten agiert, die

unmittelbar auf das 'Objekt der Begierde' ausgerichtet sind, so wird die-

se dyadische Beziehung aufgebrochen: Dritte werden einbezogen, die

quasi als randst ndige Zuschauer registrierend bzw. beurteilend das ei-
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gene Tun und Handeln begleiten. Sie ubernehmen die Funktion des Cho-

res in dem Liebesdrama.

,„ .
indem ich einfach gesagt hab, ich gehjetzt mal zu dem Mad-

chen. Da bin ich eigent[ich auch relativ offen. Ich hab gesagt, da

is en interessames Madchen, da muB ich jetzt mal hingehen. Das

is dann vielleicht sogar so en gewisser Ansporn, dann braucht

man sich auch nich so nen groften 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 An-

sporn, sich dann ja, da richtig einzusetzen oder so, weiB ich nick,
wie ich das sagen soil. Weil man in dem Moment natilrtich auch

keine, keine Angst zeigen mochte: (m 17/4)

Oder die bekundeten Wahrnehmungen und Einschitzungen Dritter ver-

deutlichen die eigene Beziehung:

„. . .
dann hat mich irgenden Typ aus Berlin angesprochen, mit

dem hab ich da was erzahlt . (. .) . .
da hat sich so was ange-

bahnt mit Knutschen oder was. Und dann hab ich mich verzogen

(. .) . .
Und dann hat der mich gefragt, is denn eigentlich der

eine, um den es jetzt hier eigentlich geht, is dat dein Freund. Und

dann hab ich gedacht, ha, wie kommst dll denn da drauf? Sagt er,

ja, ihr guckt euch so an. Dacht ich, der hat sie nich mehr atte.

Also hat damit uberhaupt nichts zu tun." (w 45/3)

Das Zusammentreffen bzw. das Zusammensein mit anderen Paaren kann

dazu fuhren, daB sich die ubrigbleibenden Einzelnen zu einer Art

'Schicksalsgemeinschaft' zusammenfinden: Die Singles bilden dann auf-

grund ihres Status gegenuber den Paaren ein Paar fur sich, quasi die

'Ungebundenen', die sich in der konkreten Interaktion nicht auf einen

bekannten Intimpartner stutzen kOnnen. Dieser besondere Status als Ein-

zelpersonen unter Paaren stellt so eine Gemeinsamkeit zwischen diesen

beiden Personen her, der zu einem Kontakt und zu Kommunikation fah-

ren kann. Dritte strukturieren hier allein durch ihr Sozialgefuge als Paa-

re die Bildung eines neuen Paares.

Ja, und da war noch der Freund von der Schwester, der Freund

von der Freundin und noch en Parchen da. Das war auch irgend-
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wie so komisch, weil im Grunde genommen, im Grunde genom-

men, wenn ich nich dagewesen ware, war sie irgendwie auch eh,
alleine gewesen, ne. Also sie hatte keinen

. (. .)..Es waren

sonst nur Parchen da. Und das war auch wieder so was. Also, das

war schon, rein, rein von der Struktur her war ich schon willkom-

men, 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 Schwester sagte
dann, na, schdn, dafl du kommst, M., da kann sich die G. auch zu

dir setzen oder so." (m 12/5)

„. . da  eine auch so eine sparbare, auch fur die anderen spur-
bare Spannung entstand. Zumal dieses andere Paar ihre Sympa-
thie so offen sick zeigen konnte, auch korperliche Nahe, Umar-

mung, Liebkosungen und das daraus etwas entstand was auch ir-

gendwie pricketnd war, weil vielleicht in uns auch so ein Wunsch

drin war sich zu bertihren oder so, was, glaube ich auch, auch

stattfand." (m 38/5)

2.1.3.3. Die Bindune und Zentrierung der Aufmerksamkeit

Durch den ersten Kontakt geraten zwei Personen einander ins Feld ge-

genseitiger Wahrnehmung. Die hergestellte Beziehung ist nach jedem
Augenblick wieder auf16sbar; da eine Kontinuitiit nicht sichergestellt ist,
eine innere Struktur noch nicht aufgebaut ist, ist die Gefahr eines Ab-

bruchs groB. Akteure sind nach der Aufnahme des Kontakts darum

bemuht, den anderen bei der Stange zu halten, indem man dessen Auf-

merksamkeit an sich zu binden versucht. Dazu versuchen sie, sich in

Szene zu setzen und die Aufmerksamkeit auf Besonderheiten ihrer Per-

son zu lenken.

„Vor allen Dingenfangt man dann auch Afters an, zu scherzen und

versucht dann, ein biBchen lustig dabei zu werden dann auch.

Und zu zeigen, dafi man auch ein bipchen ein lustiger Typ ist.

Nich nur so en ernsthafter Typ, mit dem man nur Uber irgendwet-
che Probleme sich unterhalten kann, sondern man muft denn so

gesehen auch in gewisser Weise vermittein, daB man viel SpaB zu-

sammen haben kann." (m 17/5)
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„. . .
indem er mich angeschaut hat und eh so Kontakt aufgenom-

men hat mit uns. Oder ja, eigentlich mit uns beiden..(..).. das

hat er auch schon en biBchen provoziert dann, ne, daB ich ihn

beobachte ..(..).. lustige Sachen eigentlich. Ja, is da halt rum-

gesprungen. Der hat auch gearbeitet da in dieser Kneipe. Und hat

dann so Feez gemacht mit seinem witzigen Typ, mit dem er da ge-
arbeitet hat." (w 20/2)

,„ .
ich war halt ehm schon ziemlich auffallend in dem Ort. To-

tai 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 weiB ich nich, irgendwie so en Pullover, auch so

vollig bunt."(1) ,per hob sich auch ab, weil die anderen z. B. wa-

ren teilweise so eh, also z.B. der, mit dem ich da war, der war so

im Anzug gekleidet so mehr oder weniger, ne. So Anzug, Hose und

Hemd. Er fiel total auf · C. .) .
so vallig lassig, ne, dieses

Hemd, also, ehm aber der Hose" (w 15/2)

Dritte Personen kdnnen ebenso deutlich miteinbezogen werden, um die

Wertigkeit der eigenen Person zu unterstreichen und das Interesse an der

eigenen Person zu erhdhen:

,Das habe ich # so gespiett, da  man so beim Tanzen sich so ge-

genseitig nachahmt z. B., oder miteinander tanzt, obwoht jeder
Freistil fur sich tanzt. Und dann das so miteinander gemacht,
aber jetzt nicht lange oder ausschlie.fllich, und dann auch mit den

andern Freundinnen von ihr, oder mit den anderen Leuten ahnli-

ches auch gemacht. Weipt Du so, ja so gereizt vielleicht so ein

bijlchen..(..) ..
Und dazu gehort es dann nattirlich auch, daJ3

man so neckt, oder da0 man sagt hey, Du bist nicht alkine da,
oder Du bist nicht jetzt die die einzige, ausschlie,Bliche Bezugs-
person . . (. .) . .

Ich frage michjetzt, ob ich das so abgecheckt
habe, ob ich das wottte, ob ich sie eiferstichtig machen wolite.

Wei  ich nicht. Ich glaube, es war eher so, daj! ich die Maglich-
keiten offen halten woilte fur mich. Mal gucken, so." (m 38/4)

Die Inszenierung eigener Attraktivitat laBt sich auch durch die Insze-

nierung eigener Unabhingigkeit bewerkstelligen. Wir finden in den

Interviews Beispiele dafOr, daB der Befragte mit jemandem Dritten flir-
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tet, um zu signalisieren, daB man auch bei jemand anderem Chancen

hatte. Man verknappt gleichsam die eigene Person, versucht die Nach-

frage zu erh6hen und dadurch die eigene Wertigkeit zu steigern. Die ge-

zielte Inszenierung eigener Unabhingigkeit bietet zugleich die MOglich-
keit, die eigenen Absichten verdeckt zu halten; dadurch schiltzt man sich

vor der befurchteten Krankung, von dem anderen zuruckgewiesen zu

werden.

„. . .
ich bin ein biBchen zu schnell vielleicht rangegangen, viel-

leicht gesagt habe, konnen wir nicht noch was machen heate

abend und wurde sie gleich so ein bipchen, das war wohl zuviel

oder so..(..)..so auf cool gemacht, ach mal gucken, ich weiB
nicht, ob ich Zeit habe, sie hat sich dann schon, sich ein bi/3chen
spannend gemacht . . (. .) . .

weil muBte ich erst mal Luft schnap-
pen und auch ihr zeigen, da  ich da doch nicht so bereit bin, mir

das reinzuziehen. Dann habe ich irgendwie gemerkt, da  sie Au-

genkontakt hat, also mich so mit den Blicken gesucht hat, ich sie

zwar auch, aber ich hatte dann auch so ein biBchen cool gespiett
in dem Moment, absolut so, Du interessiert mich nicht 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 Franzasin." Cm 06/4-5)

Von den Interaktionspartnern wie 'z:fallig' gemtigte Korperberuhrungen
werden mitunter gezielt - wie selbstverstiindlich - eingesetzt, um eine

karperliche Ann§herung zu forcieren. Zugleich belassen sie den 'sicht-

lich beruhrten' Anderen ebenso in Unsicherheit daritber, wie diese Ge-

sten und Beruhrungen gemeint sind.

„. . .
viel Karperberithrung. Es is egal, wenn man zusammen ir-

gendwohin geht, oder jetzt in nem was weiB ich, eh, immer in der

Nahe sein, und auch nattirtich durch Karpersprache, ne. Wenn man

mit verschrankten A rmen irgendwo situ, dann heiBt das ja eher,
nee, lafl mich in Ruhe, ne. Ja, und schakern, einfach . . (. .) . .

wenn man zum Beispiel eh, der eine geht durch die Tur oder so und

dann tut man die Hand auf die Schulter oder so. Oder so eher zu-

fallig. Oder mochtest du ne lasse Kafree, und hatata und man tut

dann halt die Hand auf den Arm oder so. Das is also schon, daft
man signalisiert, och, du bist ja gar nick mal so abel." (w 48/5)
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2.1.3.4. SDielen mit der Uneindeutiekeit

Intime Kommunikation ist Risikokommunikation insofern, als die Ak-

teure immer befurchten, mit ihren Kommunikationsofferten kein Geh8r

ZU finden und abgelehnt zu werden. Wie schon dargestellt, wird zur

Absorption dieses Risikos mit der Vieldeutigkeit von Blicken und War-

tern gespielt, ki rperliche Berdhrungen bleiben auslegbar von absichts-

volt bis zufallig. Die Uneindeutigkeit im Umgang miteinander wird von

den Interaktionspartnern 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 fur sich neu

kennenlernende Partner die Gefahr in sich, da8 die Kommunikation und

damit die Beziehung abbricht. Bei dieser Ausgangssituation wird nach-

vollziehbar, wie bedeutsam Kommunikationselemente sind, die ein Pro-

zessieren des Systems ermaglichen und gleichzeitig nicht zu riskant

sind. Wir vermuten, daB der in den Interviews vorfindbare haufige
Rackgriff auf Scherze, Witze, Ironie und Provokationen damit erklfirt

werden kann, daB genau diese Strukturierungsmomente eine L8sung far

die beschriebene Problemlage leisten.

ironische Sprache bedeutet, da8 Gesagtes und Gemeintes auseinanderfal-

len. Das Gesagte hat eine Doppelbedeutung, es verweist auf einen zwei-

ten Handlungssinn, den eigentlichen Handlungssinn; dieser verbirgt sich

hinter dem Gesagten, dem vordergrundigen Handlungssinn. Damit eri ff-

net Ironie immer zwel Interpretationsmdglichkeiten. Die Intentionalitat

der ironischen Handlung wird mehrdeutig. Die Mehrdeutigkeit wiederum

bedeutet, daB die Intention des Sprechers nicht festgelegt ist. Die

Nicht-Festlegung wiederum ermi glicht eine Ruckzugsmuglichkeit des

Sprechers auf den zweiten, den anderen Sinn, und dies gerade dann, wenn

von dem Herer, der eine, der erste Sinn nicht eingelast wird.

Dariiber hinaus wirkt ironische Sprache kommunikationsstimulierend.

Das Auseinanderfallen von Gesagtem und Gemeintem impliziert eine

Leerstelle fur den Adressaten. Die Leerstelle selbst hat Aufforderungs-
charakter fur den Zuhorer, die Leerstelle zu fullen. Insofern stimuliert
die Verwendung von Ironie zur Kontinuierung eines Dialogs; sie hilt die

Kommunikation in Gang.
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. . . erst mal nur rumgeflaxt und eigentlich gar nicht ernsthaft
miteinander gesprochen, weit

. .
nattirlichjeder wollt mit dem an-

deren sprechen, aber es war hatt zunachst doch ne merkwitrdige
Situation. Man kannte sich nich. Und hait die Uberwindung, daB

.
da mat konkret geworden zu sein." (w 47/3)

Der Provokation kommt eine Ahnliche Funktion in intimer Kommunika-

tion zu wie der Ironie. Auch die Funktion von Provokation besteht darin,
Kommunikation in Gang zu bringen und den anderen zu einer Positions-

bestimmung zu motivieren. Eine Extremposition wird von dem Ge-

sprachspartner eingenommen, um damit den kommunikativen Proze8 in

Gang zu setzen. Die AuBerung einer extrem gerichteten Meinung zeigt
zugleich an, daB diese Position nicht ernst gemeint ist. Es entsteht eine

Doppelbadigkeit der Bedeutung: Die ernst gemeinte eigentliche Bedeu-

tung versteckt sich hinter der Uberziehung. Zugleich motiviert die Pro-

vokation den anderen, selbst Stellung zu beziehen. Provokation setzt

Kommunikation in Gang und kann damit den ProzeB des sich zunehmen-

den Naherkommens anleiten.

In einem Interview hat der Mann bei dem Gesprach in der Gruppe
darauf geachtet, wie die Frau auf seine Auperungen reagiert,
wenn er „irgendwelche Spritche" oder spottische Bemerkungen
anderen gegenaber gemacht hatte ( „.

um mir ein Bild von ihr

zu machen"(3)). Sie ist dann selbst offensiv geworden, indem sie

Sprache gebracht hatte, ,Klie mich in Frage gestelit haben. Sozu-

sagen ., (..) ..
selbst auch so ein bijlchenfrech vorne weg."(2)

Zwischen ihnen habe sich dieses Verhatten hochgeschaukelt, ,je-
der hat versucht, den anderen zu provozieren"(2), es ging darum,
„sich gegenseitig so ein biBchen aus der Reserve locken zu wot-

len" (1). (m 04)

Als ein demonstratives Flirtspiel kann diese Uneindeutigkeit bewuBt

inszeniert werden, wobei hinter dem betont SpaBigen die eigenen Ab-

Sichten und die Art der Beziehung zueinander verdeckt gehalten bleibt:

Was ist SpaB, was ist Ernst?

„Dann haben wir eben zwischenzeitlich Spokes gemacht, ham na-

ja so vor den Arbeitskameraden irgendwie so ne Art Flirt gespielt.
Far uns war das ein Spiel im Moment noch, so das Flirtspiel so
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mit Augenzwinkern ne, und in Arm nehmen
. (. .)..Es war ein-

fach (liles am Anfang alles nur SpaB und Gag und Qberhaupt. Das

haben wir gar nicht ernst genommen . . (. .) ich habe das

spaBhalber um einfach nur fir die Arbeitskollegen so aus Gag -

weil die beiden haben irgendwat oder so - und das machte dann

SpaB das Spiet irgendwie fur die Leute sowas. Und dann haben

wir das auch mal so gemacht, daB sie dann zwischendurch mal ei-

nen 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 anniihernde Partner die ersten Klippen des Kennenlernens

interaktiv bewaltigt, gilt es, das zarte Sozialgefuge zu stabilisieren, um

eine Kontinuitat der Interaktion zu ermoglichen. Das Kennenlernen ist

meist in Gruppen mit mehreren Personen integriert, ein erster Schritt

der Stabilisierung der Dyade besteht in der Ausgrenzung von Dritten.

Intimitiit besteht aus Zweisamkeit. Die kommunikative Strukturierung
von Intimitit muB diese Zweisamkeit herstellen. Personen, die sich in

einer relativ offenen Situation begegnen, kOnnen die Uneindeutigkeit
des Geschehens dadurch reduzieren, daB sie durch ihr Verhalten kennt-

lich machen, wer in welcher Weise zusammengehi rt und wer nicht da-

zugehart. Schon ein Naherrucken, ein Senken der Stimme und leises

Sprechen kann Dritten gegenuber demonstrieren, da8 zwischen zwei

Personen Vertraulichkeiten ausgetauscht werden, die nicht far die Ohren

Dritter bestimmt sind. Umweltbedingungen k6nnen dabei die Bildung
von Zweisamkeit begunstigen. So fuhrt beispielsweise die Lautstiirke in

einer Diskothek zu einer notwendigen kdrperlichen Ann herung, um

sich uberhaupt verstandigen zu kdnnen. Zwangslaufig entsteht so ein

duales Verhaltnis, die anderen sind unmittelbar ausgeschlossen, der

Lautst3rketeppich verdeckt das Gesprochene gegenuber 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, ne.
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Weil nile zusammen liber'n Tisch brillien, geht auch nich so. Das

is zwangskiujig, dalp sich in ner Diskothek mit mehreren Leuten

doch immer irgendwann gesprachsweise Gruppen bilden. Das

geht gar nick anders, ne. Weil du auch ziemlich nah beim anderen

sein mu t, um ihn zu verstehen, bzw. damit er dich versteht, ne .

(. .) " Far ne zeitlang waren die anderen erst mal vergessen.
Das stimmt, ja. Das passiert automatisch so." (m 43/4)

Die Ausgrenzung von Dritten kann aber auch sehr bewuBt als Strategie
aktiv gestaltet werden. Die Akteure sind dabei nicht gerade erfindungs-
arm, wie die folgenden Beispiele zeigen werden. Die Zweisamkeit wird

mitunter durch geschickte Mandver hergestellt, indem z.B. - verborgen
vor dem Partner - die Freundin dazu uberredet wird, entgegen ihrer

geduBerten Absicht doch lieber Zuhause zu bleiben:

„und dann hab ich das halt so hingebogen, da  ich auch mal mit

ihm atiein unterwegs war, so'n Spaziergang gemacht hab, ohne

daB noch jemand anders dabei war." (2) ...
also der der Freund

von meinem Freund der schrieb grade wieder einmat einen Brief,
und ich hab einfach nur so gesagt, wir konnten ja mal spazieren
gehen. Und da sagte meine Freundin sofort, ja, da warde sie

mitgehen. Ja, das war natarlichjetzt nick in meinem Sinne und so

hab ich sie dann hinterher einfach beiseite genommen und hab sie

gefragt, ob es ihr was ausmachen wurde, wenn ich halt allein mit

dem B. ge . . spazieren gehen konnte, eh, ob sie da Verstandnis

fur hatte. Hatte sie dann auch
. .

ats ich dann zu dem B. gesagt
hab, daB sie jetzt nich mitkommt, also in dem Moment hat er dann

doch gedacht, aha, jetzt kommt die nich mit, das mup ja wohi nen

Grund haben
. .

dann grinste er so, als ich dann sagte ehm, die

kommt jetzt doch nich mit, ne. Weil sie ja vorher unbedingt mit

wollte."(4) ,Also ich bin wirklich mit diesem eh, mit dieser, mit

diesem Ziel auf diesen Spaziergang gegangen, irgendwie jetzt so

auch korperlich mit ihm in Kontakt zu kommen so." (w 44/2)

„Ich wupte, daB mein Freund nicht gerne tanit, und habe dann

vorgeschiagen, d<B man doch in die Stidstadt gehen sollte und

don eine Diskothek besuchen sollte." (m 01/2) Der Freund ist

dann tatsachtich nicht mehr in die Diskothek mitgegangen, so daB
die Zweisamkeit hergestelit werden konnte.
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Ein anderes Beispiel: Die beiden Partner haben sich in einer

Kneipe kennengeternt, sie hat in der Kneipe gekellnert, er war zu-

sammen mit seinen Freunden, einer F ballmannschaft, don. Sie

schidgt vor, dad) man noch zusammen woanders hin in eine Disko-

thek geht. Dadurch werden die beiden Personen ihre Heimatbe-

zugsfelder los, er die Freunde und die Fu ballmannschaft, sie die

Bekannten und das professionelle Umfeld der Kneipe. Der Orts-

wechsel ermoglicht die Zweisamkeit. (m 06)

Oder eine Ausgrenzung Dritter vollzieht sich durch die gewihlten Ge-

sprachsinhalte:

„Wir haben dann viele sotche Gesprache geffihrt, ne, in dieser

Art, und da hatte meine Freundin also nich so den Draht zu. Da

konnt
. .

da hatte sie sich also noch nie mit beschaftigt und eh

konnte da also wenig zu sagen, meinte sie jedenfalls . . .
die war

dann direkt irgendwie eh nick integriert in solche Gesprache."
(w 44/3)

Alle Beispiele zeigen, wie Akteure versuchen, nach einem ProzeB des

Kennenlernens, sich als Paar zu konstituieren, Dritte auszugrenzen und

damit den ProzeB 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 Intentionalitit nicht

bekannt oder nicht durchsichtig sind.

2.2.2. Die Suche nach Gemeinsamkeiten

Die Ausgrenzung von Dritten wirft die Partner aufeinander selbst

zuruck. Die Leerstelle muB geschlossen werden, Gemeinsames mull
entwickelt werden. Gerade weil das Gemeinsame zwischen sich neu

kennenlernenden Personen nicht selbstverstiindlich ist, weil es vielleicht

nur abstrakt vorgegeben ist, bedarf es ausdrucklicher Hinweise auf

Gemeinsames in der Interaktion. Die Vorstellungen von Liebe setzen die

Erwartungen an Gemeinsamkeit zumal fur diejenigen, die sich am Ideal

romantischer Liebe orientieren, hoch an; konkret kann diese allerdings
erst im Verlaufe der Interaktion fest- und hergestellt werden.
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Gemeinsamkeiten k6nnen dadurch hergestellt werden, daB Ahnlichkei-

ten im Auftreten und in Tatigkeiten, in Ansichten und Einstellungen si-
tuativ herausgeruckt werden. Dies kann auf unterschiedliche Art und

Weise geschehen.

Eine Strategie im Verhalten besteht darin, dem Partner Ahnlichkeit zu

spiegeln. Szenisch wird hierbei von einem der Beteiligten die Vor-

stellung vom Gleichklang der Seelen, von Symmetrie karperlich reali-

siert. Gleichklang der Seelen bedeutet, daB sich die beiden Partner

wechselseitig spiegeln, daB sie sich Ahnlich sind, Gemeinsames teilen

und ineinander aufgehen k6nnen. Ahnlichkeit muB hergestellt werden,
Sie muB konstruiert werden; Partner zeigen wechselseitiges Interesse,
sie spiegeln sich in ihrer Mimik und Gestik und stiften damit Homoge-
nitit.

„Ich versuchte ihm schon so durch Karperhaltung oder durch Mi-

mik und durch Augenkontakt schon so zu zeigen, ja toll
. (..).

indem ich z. B. auch bewtdt einsetze so, ja synchrone Bewegungen
laufen zu tassen. Da  ich mich genau so hinstelle, wie er sich hin-

stellt, so nach dem Motto, sei das Spiegelbild vom Mann. Weil

Manner gefallen sick ja meistens selbst und wenn Du dann so

dhntich bist, dann gefitist Du denen auch..(..)..er hatte Lust,
von sich zu erzahlen. Jeder erzahlt gerne von sich, und dem ande-

ren erst mal die Gelegenheit zu geben, von sich zu erzahlen, das

gibt ihm schon ein gutes Gefahl, und das habe ich dann auch so

eingesetU."(w 08/3-4)

Werden in Interaktionen Gemeinsamkeiten verbal eruiert, dann ist das

Thema des Gesprachs oft nicht wichtig. Nicht auf der Sachebene, son-

dern auf der Beziehungsebene gilt es, Gemeinsamkeiten zu konstruie-

ren. Vielen Interviewten fallt es schwer, nachtr glich zu benennen, was

die Inhalte der gemeinsamen Unterhaltung gewesen sind; man habe uber

dieses und jenes geredet, es sei ein gelhufiger „small talk an der The-

ke" (w 46) gewesen. Wichtiger als der Austausch von Inhalten scheint

fur die Interaktionspartner das Miteinandersprechen selbst als Erfahrung
gegenseitiger Bezugnahme und gemeinsamen Handelns zu sein. Die

Leichtigkeit des Themenwechsels verdeutlicht, daB der SprechprozeB als

Kreuzung wechselseitiger Interaktionen im Vordergrund der Kommuni-

kationssteuerung steht. Das gewahlte Thema stellt dabei einen „nur
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durch Sprache erreichbaren Zentral isierungseffekt" bereit, „auf das

Thema konzentriert sich dann zugleich die gemeinsame Aufmerksamkeit

der Beteiligten" (Luhmann 1975).

,Wir haben uns einfach aber Gott und die Welt unterhalten. Ober

Musik, also hauptsachlich tiber Musik, wie gesagt, weit die

beiden Musiker waren ..(..).. Die Gruppe find ich gut und den

Stil find ich gut. Also da hatten wir schon Gemeinsamkeiten
.

(. .) . .
Also wir haben uns so gut unterhalten, wie wenn wir uns

Jahre kennen warden. Wie wenn ich mich mit ner guten Freundin

unterhalte. Das hat mich eigentlich auch gewundert, weil ich hab

den an dem Abend kennengelernt, und daB wir uns
. . .

also wir

schwebten so auf der gleichen Wettenttinge. So auch vom Cha-

rakter her, viele Eigenschaften pfhhh . .
das war ganz gut."

(w 46/2)

„Und da hatten wir son bipchen Getegenheit, zu plaudern und eh,
stellten son paar Gemeinsamkeiten heraus, und eh, ich hab auch

gemerkt, daj) sie en Sinn far Details hatte. Und, mit Sicherheit

nen guten modischen Geschmack. Also, wenn sie sich anzieht, ist

es immer so, da papt alles." (m 16/2)

„. .
an die Themen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es

kamen alle moglichen Themen zustande, ne ..(. .).. Nett fand
ich sie. Das merkt man am Sprechen selber und so. Das is irgend-
wie

. .
sie war nich irgendwie lustios oder so. Sie hat sich echt fiir

die Themen, die wir gebracht haben oder sonst was, auch dafar
Interesse gezeigt irgendwie halt." (m 50/3)

Themen und gemeinsame Bezugspunkte massen erhalten bleiben, so daB

Gemeinsamkeiten entwickelt werden k6nnen. Die Tatsache, daB man

nicht schweigen kann, ist in der noch nicht entwickelten Struktur der

Beziehung begrandet. Die Kontinuitat der Partnerbeziehung ist nicht si-

chergestellt, die Gefahr, daB sie abbrechen kann, ist dauerhaft gegeben.
Droht die Gefahr, versuchen Akteure neue Projektionsftiichen zu gene-
rieren. Eine MOglichkeit, die Kommunikation zu erleichtern und neue

Themen einzufideln, besteht darin, sich neuen A:Benreizen auszusetzen,
Informationen von autlen aufzunehmen, die dann intern operativ verar-

beitet werden 106nnen.
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Kinobesuche oder der Besuch von kulturellen Veranstaltungen wie Mu-

sikkonzerte oder Kunstausstellungen, der Gang Ober den Flohmarkt oder

das gemeinsame Shopping bieten den Interaktionspartnern ein gemein-
sam erlebtes Drittes, auf das sie sich wechselseitig in ihrer Kommunika-

tion beziehen k8nnen. Das Wahrgenommene leistet eine thematische

Konzentration und bringt Autlenreize in das Zentrum gemeinsamer Auf-

merksamkeit. Uber das Gesehene und Erlebte 106nnen die Partner sich

verbal austauschen und damit Kommunikation aufrechterhalten,
Zugleich werden Zuge ihrer jeweiligen Innensicht flr den anderen sicht-

bar.

,Also ich hatte das Geftihi, jeder von uns beiden war eigentlich
nur damn interessiert, den Geschmack vom anderen kennenzuter-
nen

. (. .) . .
Was ihm gefallen hat, die Sachen, die ihm gefallen

haben, die hat er auch naher beschrieben und genau gesagt, wa-

rum ihm das gefallt. Und da war irgendwie immer ne extreme Ver-

bundenheit gegeben. Halt
.

das war nick einfach nur materiell

aufgezahlt oder angedeutet, sondern das war immer alles mit Ge-

fiihi verbunden. Das hat mir wahnsinnig gut eigentlich an ihm ge-

fallen in dem Moment." (w 47/6)

Miteinander Spazierengehen oder ein Lokalwechsel sind Versuche, sich

AuBenreizen auszusetzen, um Anreize fur eine Weiterfuhrung der

Gespriiche bereitzustellen und damit eine Aufrechterhaltung der Kom-

munikation zu erm8glichen. In den Interviews wird hiufig von Orts-

wechseln berichtet; man entschlieBt sich, eine Diskothek aufzusuchen

oder ein gemeinsamer Spaziergang wird unternommen. All diese Unter-

nehmungen sind darauf ausgerichtet, den entstandenen Kontakt nicht ab-

brechen zu lassen, die gemeinsam geteilte Zeit bis ins Unbestimmte zu

verlangern.

„. . .
wir waren buchstablich noch die ganze Nacht fit und wollten

immer noch was machen. Sich so die Chance offen zu lassen,
wenn man wolite, sich noch naher zu kommen. So, fast so Filmsi-

tuation, ScheiBe wieder nicht, ach komm hast ja noch Zeit, flinf
Minuten und in ner Stunde fragst Du dann, nachher wenn man da

und da ist, kann man aufeinanderzugehen, haben wir auch beide

gectacht. Und da haben wir auch gesagt, ach wir konnten ja noch

dahingehen und die haben noch 05en und ich kenne noch jen,an-
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den, der hat 'nen Videorecorder und jetzi . .
Es war wirktich

teilweise schon zwei Uhr nachts und die anderen waren mude,
ScheiBe was kann man jetzt noch machen, jeder separat und ist

uns immer noch was eingefallen, wohin wir noch gehen kannten

oder was noch war." (m 05/4)

Die Anwesenheit und das Verweilen des Partners werden von den Tbil-

nehmern als Indikator fur Zustimmung gewertet. Je weniger externe

Grunde dafar erkennbar sind, daB der andere bei einem verweilt, und je
leichter der Zugang und Abgang (beispielsweise in Orten hoher Mobili-

tat) ist, desto eher wird die Beharrtichkeit des anderen als Interesse an

der eigenen Person verstanden. Wenn sich der Partner trotz Verpf'lich-
tungen 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 gestan-
den. Ja, und das war dann, mein ich, auch ziemlich eindeutig.
Weil er hatte um halb sechs fahren mussen. Um kurz vor sechs ir-

gendwann fing sein Dienst an. Und um sechs haben wir dann

noch immer da gestanden und da war also schon kim· so
. .

ich

mein, Air irgendwen oder fur irgendne Bekanntschaft hatt er das

nich unbedingt riskiert, da von der Obrigkeit nen Anschi,3 zu be-

kommen.- (w 47/6)

2.2.3. Vertraulichkeit herstellen

Eine Intensivierung der Herstellung von Gemeinsamkeiten bedeutet die

Herstellung von Vertrauen und wechselseitigem Verstindnis. Wir hatten

gesehen, daB Vertrauen und Verstfindnis feste Bestandteile der Liebes-

vorstellungen der Akteure sind, die dem Ideal romantischer Liebe fol-

gen, und daB sie erarbeitet werden mfissen, bevor es zum Beischlaf kom-

men Icann. Gleichzeitig weckt das Unbekannte und Vieldeutige des Part-

ners die Neugierde, wie dieser wohl 'eigentlich' sei, ob er sich als derje-
nige entpuppt, den er verheiBt. Das Nicht-Wissen uber den Partner wirkt

als ein belebendes Moment und treibt die Kommunikation voran.

Schrittweise entschleiert man sich gegenseitig und bildet mittels intimer

vertraulicher Interaktion ein eigenes Geheimnis aus. Dabei kommt dem

Austausch vertraulicher Gesprachsinhalte eine besondere Bedeutung zu.
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Die Preisgabe von 7ntimen Dingen' wirkt dabei selbst als intimitiitsstif-

tendes Moment:

,Also C. hat eigentlich sehr intime Sachen von sich erzahlt, und

mir auch sehrfrtih sehr intime Sache erzahlt. Also sehr intime Sa-

chen, das sind jetzt auch, das ist jetzt nicht unbedingt sexuell ge-

meint, sondern (lber die Beziehungen zum verstorbenen Water, zur

Mutter, oder zu ihrem Exmann. Also so was, nicht, ist schon was,

wird schon als sehr intim bezeichnet." (m 22/5)

Die mitgeteilten vertraulichen Inhalte sind nicht fur andere bestimmt,
sondern allein fur das konkrete Gegenuber; das, was ich mit einem an-

deren teile, ist auch das, was mich mit diesem verbindet. Auch Setbst-

enthallungen kommt diese bindungsstiftende soziate 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

ausgedrackt + + er is halt jetzt, er is so verruckt nach mir, am

liebsten ward er alles ham, und er gtaubt, das war jetzt Liebe auf
en ersten Blick. Und sonst hat er immer nie dadran geglaubt,
wenn jemand gesagt hat, das g£tb's. Aber jetzt, wo er mich eben

getroffen hat, also angeblich total verliebt." (w 24/4)

Die eigene Offenbarung, verbunden mit der Zumutung, beim anderen

Verstiindnis zu finden, ist mit Reziprozitatserwartungen verbunden: Der

andere soil in hhnlicher Weise dazu bewegt werden, sich zu enthullen.

Im Gespriich werden Gemeinsamkeiten herauszustellen gesucht, um die

durch die Unbekanntheit des Partners bedingte Unsicherheit der Kom-

munikation zu reduzieren.

Auch ein explizites Sprechen uber Liebe stellt den Versuch dar, die sich

entwickelnde Intimitatsgeschichte intimer zu machen. Mittels Memkom-

munikation uber Liebe und vergangene Beziehungen wird Intimitit

gleichsam ref'lexiv hergestellt und die magliche Bestimmung einer ge-
meinsamen Zukunft mit dem Interaktionspartner schon im Vorfeld vor-

sichtig abgeklart. Das explizite Sprechen uber Beziehungsmuster und

das Aushandeln idealer Beziehungsvorstellungen kann dazu fuhren, daB

die Betreffenden sich als eine Art 'Schicksalsgemeinschaft' der von Be-

ziehungen Enttauschten zusammenfinden:
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,„ ..
aber diverse Beziehungsprobteme . . (. .) . .

uber so spe-

ziettere Sachen, die oft schieflaufen einfach, ne ..(..).. zu-

falligerweise ne, war das irgendwie auch so ne paralle[e Sache

von ihrer Beziehungskiste Zu meiner, die ich vorher hatte. Da wa-

ren doch viele Sachen gleich. Und das war, hab ich festgestellt
auch, das is eigentlich so allgemein immer

.
das is fast immer

das gleiche, ne, warum Beziehungen nich funktionieren, ne. So

auch bei mir und so auch bei ihr. Und ilber dieses Gesprach
hinaus, ne, is das dann, es hat sich irgendwie entwickett, das

Ges. " (m 43/3)

,Also intimere Fragen auch oder personlichere Fragen, sagen wir

mal so
. .(. .) . . zum Beispiet, ob man nen Freund hat oder ne

Freundin. Oder wie man sich in Beziehungen verhalt ,,(..).
Und da hat er mir auch von ner Enttauschung erzahlt. 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 eigenttich nen recht guten Eindruck von ihm. So weil er

auch erzahlt hat, er ware auch far ne feste Beziehung, und er

kannte treu sein. Und er hatte da noch nie groBartig Liebeleien

gehabt nebenher. Und das hat er mir alles erzahlt, und das ktang
auch ehrlich. Also ich hatte nich irgendwie den Eindruck, dail er

mir jetzt irgendne Story erzathlt, um mich rumzukriegen."
(w 46/7)

und ham uns so gut unterhalten, und ich weiB gar nich mehr

tiber was genaujetzt. Doch, glaub ich auch tiber seine Beziehung
zu seiner Frau und meine zu meinem Mann. Und ham eigentlich
gemerkt, daft es + d(0 es eigentlich nirgendwo mehr so stimmt.

DaB jeder schon versucht hat auszubrechen, aber dann wieder
hat einen der Mui veriassen." (m 24/3)

In vielen unserer Interviews erzahlen die Befragten, daB sie sich mit ih-

rem neuen Intimpartner Ober frOhere Beziehungen unterhaiten haben.

Das Re(len ilber Intimitit in der intimen Zweisamkeit stiftet wiederum

Intimitit; es wird von den Beteiligten bewertet als ein Schritt in Rich-

tung Herstellung grdileren Vertrauens und VerstAndnisses, das wiederum

als Voraussetzung einer sexuellen Interaktion angesehen wird.
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2.3. Die Gestaltung von Uberean ssituationen und Kontinuitiiten

Im Rahmen einer hier rekonstruierten idealtypischen Ablaufslogik eines

sich anbahnenden intimen Kontaktes zweier sich nicht other bekannter

Personen sind wir nun an einer markanten Stelle angelangt. Durch vor-

sichtige Kontaktaufnahme, durch Bekundung des gegenseitigen Interes-

ses und dem Aufgreifen von Gemeinsamkeiten und der Ausbildung von

Vertrauen haben die Interaktionspartner ein System wechselseitiger
Orientierungspunkte entwickelt. Alle Bemilhungen, den entstandenen

Kontakt nicht abbrechen zu lassen, finden allerdings in der Zeitdimen-

Sion ihre naturliche Grenze: Die gemeinsam geteilte Zeit ldBt sich nicht

beliebig bis ins Unbestimmte verlingern. Das SchlieBen von Lokalen

und Diskotheken, das letzte verfugbare affentliche Verkehrsmittel, die

Notwendigkeit, vor den anstehenden Tagesverrichtungen schlafen zu

mussen, sind zeitliche Zasuren, die eine soziale Zasur, eine mOgliche

Beendigung der Kommunikation signalisieren. Die entstandene Bezie-

hung zwischen den Interaktionspartnern ist unmittelbar an die Situation

des Kennenlernens gebunden: Die gemeinsam verbrachte Zeit hart mit

dem Auseinandergehen der Teilnehmer zu existieren auf. Eine Konti-

nuitiit der Beziehung ist zuniichst nicht sichergestellt, die Gefahr, daB sie

abbrechen kann, ist virulent gegeben. Das System hat noch keine Stabi-

litat erreicht. Solche Ubergangssituationen werden in unserem Material

haufig als problematisch erlebt:

.
wobei es irgendwie schwierig ist fur mich, dann zu sagen,

nee, ich gehjetzt alleine nach Hause, ne. Weil ich dann Angst da-

vor habe, daB 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 gefuhlsmaBig is es

schon, is es ne Ablehnung." (w 15/9)

Ausgelust werden die Probleme von Ubergangssituationen hiiufig durch

den Wegfall RuBerer Rahmungen: Ein Lokal oder eine Diskothek

schlieBt, die Partner mOssen sich fragen, wie es weitergehen soll. Gab es

bis zu diesem Moment gute Grunde, sich quasi unabhingig vom anderen

in der betreffenden Ortlichkeit aufzuhalten - man wollte jemanden Be-

kannten treffen, nur eben ein Bier trinken, noch etwas tanzen usw. -, so

fallen diese Beweggrunde weg. Man wird sozusagen hinausgedringt in

die Zweisamkeit zweier Personen, die sich vielleicht noch nicht sicher
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sind, ob und wie es mit ihnen nun weitergeht - die Frage steht, zwar

nicht im Raum, aber auf der StraBe, „sollen wir noch was zusammen

machen, jeder fur sich nach Hause gehen oder uns zu einem zweiten

Treffen verabreden?"

Allein die Verabredung fur ein Wiedersehen niltigt die Beteiligten zu ei-

ner mehr oder weniger expliziten Definition des eigenen Verhalmisses

zum Partner. Uber den Zufall der Begegnung hinaus muB man Ober den

Sinn der Zusammenkunft refiektieren, indem man Grunde fur die Fort-

setzung des Kontaktes angeben, einen Ort und einen Zeitpunkt festlegen
muB.

,„ . .
der Abschied war vietleicht so gesehen eher augenschein-

tick. Das heijit, ne Gelegenheit, um dannjemanden nother an sich

zu binden, so gesehen. So richtig mit Abschied, ich weiB nich,
man hat vielleicht gemerkt, daB + oder ich, im Grun<le genom-

men wolit ich noch gar keinen Abschied nehmen, und sie hat si-

chertich auch, oder hab ich auch so in gewisser Weise gemerkt,
daB sie im Grande genommen auch noch nick nach Hause gehen
wottte. Das hatte man schon gemerkt. Das war das, dieser Ab-

schied war eher so, augenscheinlich. Im Grunde genommen war

das nur weit, weit in der Situation vielleicht nichts anderes mehr

tibrig blieb. Die Diskothek war so gesehen leer, jetzt geht man

nach Hause." (m 17/7)

„. . .
wir waren dann auch halt nur noch alleine. Und eh irgend-

wann klar, ne, jede Kneipe schliept, keiner wollte aber nach Hau-

se ..(..)..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 Badchen hatten aNe zu, Frittenbodchen, ja, und dann

hab ichgesagt, ja, dann hip uns was kochen. Und dann haben wir

gesagt, ja o. k., ja dann machen wir das
. . (..). er hat seine ei-

gene Wohnung, und dann sind wir dahin gegangen . (. .) . .
Und

dann sind wir auch Arm in Arm nach Hause gegangen so."

(w 46/4-5)
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Die Entscheidung daritber, ob die Teilnehmer auseinandergehen, ihr

Zusammensein fortsetzen oder sich zu einem zweiten Treffen verab-

reden, mull von ihnen verbal abgeklirt werden. Bei diesem Aushandeln

werden haufig Begrandungen fur ein Zusammenbleiben angegeben, die

den anderen daruber im unklaren belassen, ob es letztlich zu einem Bei-

schlaf kommen wird oder nicht. Mit dem Vorschlag, noch etwas beim

anderen zu kochen oder noch ein Glas Wein zu Hause zu trinken, wird

zuniichst ein drohender Abschied umgangen, zugleich werden sich die

Optionen daruber, ob es zu sexuellen Intimitiiten kommen wird, offen

gehalten.

Im AnschluB an das erste Kennenlernen kommt es aber meist nicht

unmittelbar zo einer Ausweitung des Zusammenseins und zu einem

sexuellen Intimkontakt. In der Mehrheit der von uns erhobenen Inti-

mitiitsgeschichten gehen die Partner zunachst einmal auseinander. Wir

wollen diesen Fall, bei dem es nicht direkt zu einem sexuellen Kontakt

kommt, nun im Verlaufe unserer idealtypischen Rekonstruktion weiter

verfolgen.

2.3.1. Die Gestaltune des Abschieds und einer neuen Verabredung

Haben sich zwei Personen kennengelernt und ein wechselseitiges Inter-

esse fureinander entwickelt, so kdnnen sie dieses Interesse oft nicht of-

fen artikulieren. Gerade am Ende einer Begegnung stellt sich das Pro-

blem, wie man eine Kontinuitat der in Ansatzen entwickeiten Beziehung
herstellt. Eine direkte Verabredung erscheint dabei zu direkt: Die eigene
Intention, da8 man an dem anderen Interesse hat, wurde damit expliziert
und zu deutlich. Die Gefahr, dafi man abgewiesen wird, ist zu hoch, als

daB man eine direkte Verabredung unternehmen wurde. Obwohl der

Wunsch zu einer Fortsetzung haufig ausgepriigt ist, kann dieser nur in

den seltensten Ftlien offen artikuliert werden. Wiederum greifen die Ak-

teure auf verschiedene indirekte Strategien zuritck, um ihr Ziel zu errei-

chen.

1. Verstecken des Paares in einer Gruppe. Eine Lasungsform fur dieses

Problem besteht darin, daB man sich mit einer Gruppe trifft, in der der

117



andere auch Mitglied ist. Auf diesem Wege kann man seine Intention,
den anderen zu treffen, hinter der vermeintlichen Absicht, die Gruppe
und die anderen Gruppenmitglieder zu treffen, verbergen. Eine Konti-

nuitit der angesponnenen Beziehung lailt sich herstetten, ohne daB dies

expliziert wird. Interview Nr. 5 illustriert dies eindrucksvoll:

Er term sie als Freundin der Freundin seines Freundes kennen.

Sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und braucht ihre

Freundin als Unterstiltzung, um diese Trennung zu verarbeiten.

,Ab dem Zeitpunkt waren wir automatisch zu viert zusammen"(5).
Bei den gemeinsamen Unternehmungen ist der Beziehungskummer
von ihr wiederholt Thema, in den gemeinsamen Gesprachen kon-

nen somit die jeweitigen Beziehungskonzepte kennengeternt und

ausgehandelt werden (dies wird aber nicht explizit beschrieben).
Der ,Yiererblock" wird als Schonraum erlebt, der ein Zusammen-

sein ermogticht, ohne unmittelbar 'in Beziehung zueinander '

tre-

ten zu milssen: „Es hat einfach halt so alles gestimmt. Zwei Par-

chen, die beiden verstehen sickja sowieso. Es war von der Situa-

lion auch unheimlich harmonisch dann zu viert." (m 05)

,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 wiederzusehen und uberhaupt zu gucken, ob er

kommt." (w 07/3)

2. Indirekte Verabredung. Eine Verabredung zu einem zweiten Treffen

am Ende eines Abends ist far viele eine zu direkte Form der Kontaktver-

langerung. 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 wieder-

sehen will, zum anderen kollidiert die Verabredung mit dem Liebesideal

des sich zumiligen Findens und Treffens. Ein hiufig gewahlter Kompro-
mill besteht im Austauschen von Adressen oder Telefonnummern. Dies

liBt die Mtlglichkeit eines erneuten Treffens unbestimmt: Es bietet

einerseits - sofern die Angaben des neuen Partners stimmen - die Ge-

wiihr fur die Zuganglichkeit des anderen, sozusagen einen Schlussel

zum Kontakt; andererseits bleibt offen, wer den ersten Schritt tiitigt. Da-

mit das Wiedersehen realisiert wird, bedarf es einer eindeutigen Aktivi-
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tiit und darnit einer deutlichen Bekundung eines Interesses uber die erste

Begegnung hinauss.

„. .
dann bin ich gegangen, halb zehn, zehn, weit ich am nach-

sten Tag arbeiten mdte. 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

aufgeschrieben, aber ich hab mir irgendwie gedacht, ,Mich ruft
er an: Weit manchmal is es halt so, dann rufen die nick an, Kar-

nevat halt, ne
. 6 .). er hat gesagt,.. „ich ruf dich morgen

abend an"." (w 13/6)

3. Rtickkehr an den Tatort. Der Austausch von Telefonnummern, um ein

zweites Treffen uberhaupt zu ermaglichen, ist fur viele unserer Inter-

viewten bereits ein zu direkter Schritt der Kommunikation. Selbst Part-

ner, die sich schon intensiver kennen, sich zum Teil intensiv gekullt
haben, gehen auseinander, ohne sich zu verabreden. Eine Form, den an-

deren wiederzutreffen und damit eine Kontinuitiit herzustellen, besteht

darin, an den Ort zuruckzugehen, an dem man sich zuerst getroffen hat.

,Funf lage spater stand ich in X und dann hab ich mich mit ir-

gendjemanden unterhalten und auf einmal stand dieses Madel

dann vor mir und sie sich auch irgendwie Gedanken gemacht hat,
wie kann ich den Typ wiederfinden. Okay der wohnt in der Sad-

stadt
. . (. .) . daB sie dann auch in X war und geguckt hat, ob

ich denn - wo sie einfach Kneipen abgeklappert hat, in der

Hoffnung, daJJ sie mich antrifft." (m 01/2)

5 Entsprechend dieser Zwiespaltigkeit wird der Zeitpunkt der Aufnahme eines erneuten

Kontaktes reift,'ch uberlegr.· .Und das war irgendwie eli, vietteicht so das Gefahl, jetzi ir-

gendwie eh, was weiB ich,ne Chance zu haben vietteichz, ne, irgendwie .. (3) ...
dacht

ich mir, ach, w€nn du jetzt direkt anrufst oder so, eh, dann is es dir€kt vorbei und dann

kannst du das nich mehr irgendwie so auskosten (Lachen) oder so. Also, ich hab mich im-

iner so im Gedanken darin. das war en schaner Gedanke. ne. . (. .) . .
Aber so. dadurch

hab ich das inimer so musgezagen und hab immer so eh, konnte immer so damn denken,
ach, die G., die finder dich ja nen oder so (. .).. und dann hab ich wohi diese Zeit da

bi.Achen hinausgezagen. Das sind die Vorfreuden oder so, ich weiB nich.
. (. .) . . Ja,

und das kann man aber nich abertr€iben halt, und dann hab ich gedacht, ach, irgend-
wann, wenn du das jetzt 7.u sehr schleifen laipt oder so, dann rufst du irgendwann nich

mehr an, weil dir dann die Zeit zu lang ist, ne. Und dann war eben, drei Wochen war ge-
rade so der richrige Zeitpunkt und so. Ja, und ich haite auch Lust, anzurufen. Hab kh

halt angerufen· Weil ich auch an dem Abend Zeit hatk, ne." Cm 12/4)
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„Das ist eben auch ein ganz regelmai iger Termin, wo ich jede
Woche hingehe, und er auch, hat sich das dann so entwickelt, daB
man schon wartete: Ist der andere auch da, ist er nicht da?"

(w 09/2)

„. . .
die beiden sind vorgegangen, und ich hab gesagt, .wie lang

bleibst du noch hier" und da sagte sie, wi te sie noch nich

genau, sie wotlte jetzt vietieicht noch in en andere Diskothekfah-
ren, aber es kannte sein, daB sie nachts um eins oder zwei Uhr

noch mal vorbeischauen war(le. Und das war 's dann
. . (. .) .

und dann bin ich um zwei noch mat zurack in die Diskothek
.

(. .) . .
Sie sap namtich da wieder alleine

.

" (m 17/5)

4.7hematisch verknilppe Verabredung. In einigen Fallen wagen es die

Partner, sich zu einem zweiten Treffen direkt zu verabreden. Gegen En-

de des ersten Kennenlernens wird von den Teilnehmern bekundet, daft

man sich gerne wiedersehen mdchte; dabei wird aber auch hier das In-

teresse an der Person des anderen hinter dem AntaB einer neuen Begeg-
nung versteckt. 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 Titigkeit verknupft, die den Partnern unabhingig
von der Art und Weise ihrer Interaktion auf jeden Fall Handlungsmag-
lichkeiten versichert.

Zur Gestaltung des Abschiedes selbst kOnnen sich die Interaktionspart-
ner auf kulturell vermittelte Kommunikationsformen stutzen. Der Ab-

schiedsku8 gestattet eine unaufdringliche und unverfAngliche kdrperli-
che Anniherung:

„. . .
dann haben wir uns zum Abschied geki t, aber so auf die-

se spanische Art halt, ne. Das is ja das Schone, daB man sich da

zur BegraBung und zum Abschied kitjlt. Und dann hat man schon

mal was. Dann ist das alles irgendwie lockerer und leichter."

(w 1516)

Der AbschiedskuB kann dabei gezielt eingesetzt werden, um auf der kaf

perlichen Ausdrucksebene zu testen, inwieweit der Partner verschlossen

bzw. zuruckweisend reagiert oder eher entgegenkommend-fordernd.
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Mitunter fuhlt sich der Partner bei einer positiven Reaktion ermutigt,
den kdrperlichen Kontakt auszubauen:

,„ ..
beim Verabschieden, d. h. ich mach das so, wenn ich en

Mladchen sympathisch jinde, verabschiede ich mich an und far
sich immer von ihr mit nem KuB aufdie Backe oder aufdie Wange
besser gesagt. Und eh oder auf beide Wangen. Und eh, da hat

man dann schon gemerkt, dafl dann auch von ihrer Seite so gese-
hen das Interesse da war, also hat mir so gesehen direkt die

Wange entgegengestreckt, ja, ohne da jetzt irgendwie, das merkt

man auch, ob eher da eine abweisend ist oder ob eher eine da zu-

geneigt ist, ja. Ich hab sie dabei dann auch in den Arm genom-

men, beim eh Kussen .

" (m 17/6)

2.3.2. Weitere Stabilisierunesschritte als Vorstufen zum sexuellen Intim-

verkehr

In einer Anzahl von Interviews gestaltet sich die Intimitiitsregulation in

einer Sequenzabfolge kleiner Schritte, in denen das gegenseitige Ken-

nenlernen intensiviert und ein vertrauter Umgang miteinander zuneh-

mend ausgebaut wird. Es kommt zu einem Abschied im AnschluB an das

erste Kennenlernen, weitere Verabredungen und wiederholte Treffen fol-

gen. Im Vergleich zu den Geschichten, in denen es bereits nach dem er-

sten oder zweiten Zusammentreffen zum Beischlaf kommt, vollzieht sich

in diesen Intimit tsgeschichten quasi eine zeitliche Zerdehnung der ge-

genseitigen Absicherung und Abstutzung, des Ausbaus von Vertrauen

und Verstehen, von Harmonie und Symmetrie, bevor es zur sexuellen In-

teraktion kommt. Aspekte der wechselseitigen Abstimmung werden so

teilweise durch die Einbeziehung weiterer Stabilisierungsschritte beson-

ders herausgebildet bzw. ausgeprigt. Dies gilt in erster Linie und beson-

ders fur die Akteure, die dem Ideal romantischer Liebe folgen.

In wiederholten Treffen verbringt man viel gemeinsam gestaltete Zeit.

Tdtigkeiten vom Charakter unverfdnglicher Freizeitgestaltungen bzw.

Alltagsverrichtungen bieten einen Rahmen, den Partner in seinen Um-

gangsqualit ten und Einstellungen niher kennenzulernen und Nihe zu

gestalten. Als eher indirekte Prozesse gegenseitiger Abstimmung stellen

Sie zwar unmittelbar Kontakt her und realisieren eine direkte Form des
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Zusammenseins; andererseits bleiben bei diesem vorsichtigen Ansteuern

von Intimitat die eigenen und fremden Absichten verdeckt bzw. unein-

deutig.

Die Absorption von Unsicherheit und die Reduktion von Komplexitiit
mittels der Einbeziehung weiterer Stabilisierungsschritte stutzt sich in

weiten Zugen auf die interaktiven Strategien, die schon als „erste Stabi-

lisierungsversuche" dargestellt worden sind: Mittels der Prozesse selek-

tiver Behandlung von Beteiligten werden Formen der Zusammengehd-
rigkeit entwickelt, Gemeinsamkeiten werden zwischen den Partnern ent-

deckt bzw. herausgestellt, Vertraulichkeit wird ausgebaut, karperliche
Ausdrucks- und Verstfindigungsweisen werden zunehmend in die In-

teraktionen einbezogen. Zwei Kommunikationselementen kommt in den

„zerdehnten" Geschichten eine besondere Funktion zu.

1. Die ausgedehntere Liinge des interaktiven Vorspiels bedeutet, daB sich

in stArkerem MaBe eine Privatgeschichte der Beziehung entwickeln

kann. Man hat gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen und kann darauf

rekursiv Bezug nehmen. Der Rackgriff auf eine Beziehungsgeschichte
wird zu einem Element der Strukturierung der Zukunft. Man greift auf

das bereits gemeinsam Erlebte zuruck, reproduziert es verbal und be-

nutzt damit die dyadische Geschichte zum Aufbau einer Struktur der

wechselseitigen Orientierung. Der Ruckgriff erfolgt dann meist auf die

kommunikativen Dinge, die bereits geklappt haben; sie werden aufge-
griffen und spliter reproduziert.

Beispielsweise wurde beim Kennenlernen zweier Partner gemeinsam ei-

ner zufallig in der Kneipe laufenden Musik zugehart und sich darilber

unterhalten. Beim nachsten Mal des Zusammentreffens schenkt einer

der beiden dem anderen eine Platte mit dieser Musik. Damit wird die er-

ste Episode und das gemeinsame Erlebnis der ersten Episode zum Auf-

bau der zweiten Episode benutzt. Auch die Ruckkehr an dieselben Orte,
an denen man sich kennengelernt hat, gehOrt mit zu diesem Prinzip.
Auch hier greift man auf das erste Erlebnis zuruck und benutzt dieses

Erlebnis und die Geschichte des Eriebnisses zur Fortfuhrung, zur Konti-

nuierung der Beziehung.

Die gemeinsame Geschichte kann auch nach auBen als Gemeinsamkeit

dargestellt werden und wirkt dann gemeinschaftsbildend auf das Paar
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zuruck. Der KuB in der Offentlichkeit, das zirtliche 'Handchenhalten',
das 6ffentlich zur Schau getragene Schmuckstuck, das der Partner als

Bekenntnis seiner Liebe einem schenkte u.a., offenbart fur Dritte sicht-

bar die emotionale Bindung der Partner aneinander .

2. Neben der rekursiven Bezugnahme auf die eigene Geschichte bildet

die Metakommunikation uber die eigene und andere Beziehungen eine

Strategie der Abfederung von Unsicherheiten, die sich in den „gedehn-
ten" Geschichten besonders beobachten lassen. Man denkt und redet

uber Beziehungen im generellen, arbeitet alte Beziehungen auf, kom-

mentiert Handlungen und kleine Schritte, die man unternimmt; auf die-

sem Wege der Kommunikation uber Beziehungen k6nnen sich wechsel-

seitige Erwartungen und Sicherheiten stabilisieren.

,Man denkt, ist das blod angekommen oder nicht. Aber in dem

Augenblick habe ich mir Gedanken gemacht, war das jetzt irgend-
wie doof oder so, es nicht gleich zu sagen oder es irgendwie an-

ders 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 Verhattensweise von dir

jetzt gut jin(let oder nicht
. . (. .) . .

hab ich halt daraber nachge-
dacht. Wir haben also, sowie wir zusammen waren, sofort alles

aufgearbeitet. Wir haben dann stundentang dartiber geredet, weil

es einfach interessant war die Situation." (m 05/4)

,„ . .
und ich habe S. nur noch gefragt, ob das in Ordnung ist, ob

das jetzt geht. Aber in Beziehung daraufob sie das mit dem ande-

ren Freund bewaltigt hat, ob sie das jetzt hinkriegt . (. .).. Ich

denke, daB sie vom Kopf halt noch Bedenken hatte, wegen der an-

deren Beziehung halt, von wegen, kann es so schnell gehen .

(..).. sie hat gesagt, daB es okay ist und dann sind wir einfach
hochgegangen, haben uns ausgezogen und ins Bett gelegt. Und

dann haben wir ganz viel geredet." (m 05/6-7)

6 Dritte Personen werden zudem als kommentierende Offentlichkeit zu Rate gezogen: Er

fragt einen Freund ilber sie aus -

„. .
hab ich dann irgendwie rausgekriegl, daB sie woht

in mich verknalit gewesen war oder so..(..).. haben wir so rumgeflaxi, ne. Ja, und

dann hab ich mirfar mich seiber so tiberlegt, da,jt ich das so mal machen wollie, ne, ich

war ... Ja, und diann hab ich dann einfach angerufen" (m 12/2)
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„. . .
wir haben dann ziemtich kinge Gesprache gefithrt, also in

erster Linie aber ihn und tiber sein Problem mit festen Beziehun-

gen . . erzahtte mir dann immer was halt von ehm Beziehungsang-
sten und Bindungsangsten und sotchen Sachen. Und eh eben im-

mer aus Angst vor Enttauschung, ne. Und eh er meinte dann also,
wenn wir jetzt ne feste Beziehung eingehen witrden und eines 'la-

ges wieder einer enttauscht warde, ne, und sie oder sie zerbre-
chen warde, ja, dann hatten wir gar nichts mehr voneinander

praktisch. Und wenn wir unsere, ja, wenn wir eine Freundschaft
aufbauen warden, die kdnnte dann immer halten, ne oder die

kannte, hatte eh eher Aussicht aufehm Langlebigkeit." (w 44/8)

2.3.3. Unsicherheiten und StOrbarkeiten

Die Notwendigkeit einer Feinabstimmung der Erwartungen der beiden

Partner zeigt, wie stdranfallig das System ist. DaB es dauerhaft zu Stii-

rungen, Verunsicherungen und Deutungsproblemen kommt, kann nicht

verwundern. Solche Verunsicherungen zeigen sich an unterschiedlichen

Punkten des Verlaufs der Geschichten. Sie haben ihre Ursache in der

Uneindeutigkeit der indirekten Kommunikationsstrategien:

„. .
es gab keine Signale ihrerseits, die die irgendwie sagten,

o.k. ich hab auch diese Bereitschaft. Eh, sie hatte zu dem Zeit-

punkt eh, ne gro e Coolness ..(..).. Sie hat sich auch nich ent-

zogen jetzt bei ner Umarmung oder jetzt bei dem Kujl"(3)
„. .

ich hatte was zu essen gemacht, ne Kieinigkeit und, dann

hatten wir Schach gespiett, eh, und uns danach noch en bijlchen
unterI,alten und dann iNt sie dann # gegangen."(7) Als sie sich zu

einem Wochenende mit ihrem Verein in einem Hotel aufhalt und

ihn einladt, sie zu besuchen, verunsichert ihn ihre Verabschie-

dung, zumal er mit groperen Hoffnungen zu ihr gefahren war:

,Das Ganze liefalso dann doch auf nen Abschied heraus, hat mir

mein Gefilhl auch signatisiert, und eh, ich kiljlte sie dann, obwoht

bei diesem, dann bei diesem Kassen lieB sie die Arme senkrecht

hangen. Und das hat mich verunsichert. Hm, irgendwie zumindest
# (4). Und dann ging das irgendwie ziemlich schnell, da  ich

mich bei ihr verabschiedet habe, ins Auto gesets und bin nach
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Hause gefahren und eh, hab dann noch en bipchen nachgedacht,
was eigentlichjetzt los war." (m 16/6)

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-Kennenlernens, die dann abgestimmt werden mussen.

. . . erst haben wir uns ganz normal unterhatten, ja, auf einmal

hat der mich einfach so in den Arm genommen. Ganz platzlich . .

(. .).. Ich war total aberrascht, ne. Und wollte das eigentlich
gar nicht. Das hab ich ihm dann auch gesagt. Da  ich das nicht

will und hab ihm auch gesagt, daB er mich an einen ehematigen
Ex-Freund erinnern wurde und ich da ein ungutes Gefilht hatte:

(w 42/3)

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 zurtickgegangen oder hab einfach
so einen Korperkontakt nicht erwidert." (w 08/6)

„Wir sind zuhause halt angekommen und dann smnden wir halt

vor den zwei Betten. Dann haben wir irgendwie uns im Arm ge-

halten und einen Kujl, also ich habe sie dann gektiflt, das weiB ich

noch ziemlich genau und dann so weiter Angucken und dann war

irgendwie so ein Punkt, wo ich das Gefahl hatte, es ist halt schwer

zu trennen far mich, ob ich jetzt sagte, so jetzt mu  ich erst mal

sehen, wie das fur mich weitergeht . . (. .) . . aufjeden Fall hatte

ich das Gefaht, ne ich glaube vornehmlich war es so, sie will ei-

gentlich mehr als Du und das auskosten
. . (. .) .

Was hei t, ich

habe es abgebrochen. Wir haben dann irgendwie, wie Du sagst,
nicht weiter gewuBt .

." (m 04/12)

Wir hatten den iterativen ProzeB der kommunikativen Abstimmung als

ein konstitutives Merkmal intimer Kommunikation beschrieben. Wir

finden in unserem Material Beispiele dafitr, daB Akteure sich nicht an

diese Regel gehalten haben. Die Folge besteht dann in einer massiven

Stdrung des intimen Gefuges. Manchmal passiert es, daB aus Versehen,
aus Ubermut oder aus der Eigendynamik einer provokativen Strategie
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heraus zu groBe Schritte der Annfiherung unternommen werden, die

dann durch kleine Schritte mOhsam wieder eingeholt werden mussen.

Man muB dann den Vorsprung mit viel Muhe langsam wieder ruckgin-
gig machen.

in Interview Nr. 4 beispielsweise hat die Partnerin des Interview-

ten ihm auf einer Fete vorgeschlagen, er solle doch mit ihr zusam-

men in Urlaub fahren. Der Vorschlag kam, obwolll die beiden

sich gerade erst kennengelernt hatten. Der Interviewte interpre-
tiert diesen Vorschiag als Provokation, als Versuch ihrerseits, ihn

aus der Reserve zu locken. Er antwortet mit einer Gegenprovoka-
tion, indem er sie einladt, mit ihm zusammen nach Wien zu fah-
ren. Sie willigt ein. Als die beiden sich nun aufdie Reise machen,
sind sie dauerhaft darum bemikht, die verbal hergestellte Paar-

konstruktion nun erst Schritt far Schritt einzutosen. Der Sie-

ben-Meiten-Stiefet hatte sie schon ans Ziel gebracht, obwohl sie

noch gar nicht von der Entwicklung der kommunikativen Dynamik
das Ziel erreicht haben konnten.

In Interview Nr. 7 hat die Interviewle ihren Partner dadurch

kennengelernt, da  sie, durch eine Freundin vermittelt, bei ihm

untergebracht wurde, rein mit dem Ziel, dort eine Uber-
nachtungsmaglichkeit zu finden. Sie fithlt sich tiber diesen Weg
verkuppelt und mu  nun alle Anstrengungen unternehmen, eine

Distanz zwischen sich und dem Partner aufzubauen, obwohi sie

an sich, wie sich spmer zeigt, dem Partner gegen#ber nicht abge-
neigt ist.

K6nnen die beschriebenen Sturungen wieder balanciert werden, kann

der Proze8 der zunehmenden Intimisierung fortschreiten.

2.4. Der Uber ane zum sexuellen Intimverkehr

Unabhangig davon, ob bei der Anbahnung von Intimitit weitergehende
Stabilisierungsschritte einbezogen werden oder nicht, der Ubergang zum

sexuellen Intimverkehr selbst stellt in allen Interviews eine markante

Handlungssequenz dar, die ganz spezifischer Bemilhungen um Abstim-

mung und der Absorption von Unsicherheit bedarf. In einer Art Zeitraf-
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fer vollzieht sich die interaktive Verstandigung bei den Intimpartnern,
bei denen es im AnschluB an das erste Kennenlernen zum Beischlaf

kommt; demgegenuber vereindeutigt sich die intime Interaktion zwi-

schen den Partnern, die sich mittels wiederholter Treffen niiher kennen-

lernen, quasi in Sequenzen kleiner Schritte mit zwischengelagerten
Pausen. Ungeachtet der jeweils gewahlten Zeitdimension lassen sich

kommunikative Strategien aufzeigen, mittels derer die Partner den Uber-

gang zum sexuellen Intimverkehr gestalten.

Der Einbeziehung kOrperlicher Ausdrucks- und VerstAndigungsweisen in

die Interaktion kommt dabei von Anfang an eine wichtige, bislang noch

nicht er6rterte Funktion zu. Der Beischlaf ist selbst ein k6rperlicher Akt

und bedarf der karperlich interaktiven Vorbereitung. Auch wenn die

Sequenzabfolge der karperlichen Annaherung allgemein einem Muster

schrittweiser Anniherung an den Genitalbereich zu folgen scheint -

gucken, sich wechselseitig angucken, tiefer in die Augen gucken, sich

naher zueinander setzen, sich zumllig ber[thren, verbale Kommunikation

aufnehmen, erste Beruhrungen der Hiinde, Hand in Hand verbleiben,
sich streicheln, sich kussen, erst wenig, dann intensiver kussen, den

Oberkarper des anderen beruhren, die Brust berithren, die Genitalien

beruhren -, unterscheiden sich die erhobenen Intimit tsgeschichten
darin, in welchem Umfang es auf welcher Ablaufstufe zu kdrperlichen
Interaktionen kommt. Mitunter beschrdnkt sich der Kilrperkontakt auf

zufallige Karperberuhrungen, auf das Ha:ndeschutteln beim Verabschie-

den; oder es kommt im Verlaufe des ersten Kontakles zu einer gegensei-
tigen Umarmung, zum ersten KuB; oder ein sexueller Beischlaf wird

zielgerichtet angesteuert, indem sich die Partner durch Kassen und

Streicheln gegenseitig 'heiB' machen; mitunter kommt es zu einem In-

timverkehr, ohne daB eine vorherige k6rperliche Anniiherung stattgefun-
den hat.

Die zunehmende Kurperannfiherung muB kommunikativ vorbereitet wer-

den. Sie mu8 wechselseitig zwischen den Interaktionspartnern abge-
stimmt werden. Das kdrperliche Zueinander wirkt beziehungsstiftend
und beziehungsdefinierend zugleich; es wird von den Intimpartnern als

Symbol der gegenseitigen Anerkennung und der Nihe aufgegriffen, das

den Stand der Beziehung anzeigt. Die zunehmende Einbeziehung kur-

perlicher Verhaltensweisen besagt fur die Beteiligten, daB die Partner

sich wechselseitig begehren.
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„Also irgendwie Kassen ist far mich immer so ein erster Schritt

verbunden, wo man abchecken kann, oder besser abchecken kann

nattirlich, ats wenn man jetzt irgendwo durch die StraBen geht
und so, wie der andere korperlich einem liegt." (m 04/11)

Gehen die beiden Partner zusammen nach Hause, dann befinden wir uns

in der Sequenzabfolge intimer Regulation nun an einer Stelle, die allein

von den Intimititspartnern gestaltet wird, zuruckgezogen von einer

beobachtenden Offentlichkeit. Der Gang in die Wohnung einer der

Partner ist haufig von einer stillschweigenden Ubereinkunft der Beteilig-
ten begleitet; man geht Arm in Arm oder gegenseitig eingehakt nach

Hause.

„Eigentlich so bei unten die Haustiir rein wird alles irgendwie -

man hat das Gefaht, jetzt kommt man ganz bestimmt nicht mehr

weg. Ist dann auch alles irgendwie einfach und klar." (m 02/6)

Gehen die beiden Akteure bereits am ersten Abend zusammen nach

Hause, dann kennen sich die Partner nur bezuglich 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 Persanlichkeit sie darstellen - all dies bleibt

zuniichst dem anderen verborgen. Gehen sie nun miteinander zu einem

der beiden nach Hause, dann entsteht fur denjenigen, der zum ersten

Mal in der fremden Wohnung ist, ein InformationsuberschuB bezuglich
der Lebensweise des anderen. Die Lage der Wohnung, die GrOBe, die

Art der Einrichtung, die vorhandene Ordnung bzw. Unordnung - all

dies sind Indikatoren, die auf die Lebensweise und die Persenlichkeit

des in ihr Lebenden Ruckschlusse erlauben. Die vielleicht vorher durch

das Abdunkeln von Informationen hergestellte Intimitat bricht mit dem

Einschalten des Lichts in der fremden Wohnung auf, die Umgebung ist

voller Fragen und Stimuli und erdffnet ganz neue Handlungsoptionen.
Der UberschuB an Informationen mu8 im nichsten Schritt wieder redu-

Ziert werden, will man Intimitiit herstellen.

„Es ist ja meistens so, wenn Du das erste Mal, kannte 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 gunstiger
mit der Frau mit nach Hause zu gehen, weil die Frau irgendwie in
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ihrer vertrauten Umgebung ist und dadurch, wenn sie irgendwie
in ihre eigene Wohnung reingeht und Dick halt mitnimmt ats

Fremder, in dem Sinne noch fremd wesenttich selbstsicherer ist,
als wenn du jetzt sagst, 'okay wir gehen zu mir ', und Du nimmst

sie mit nach Hause. Es ist immer so, das sind also meine Erfah-
rungswerte in 15 Jahren Frauenstress, daB sie dann erst mal quer
durch die Wohnung kiufen und erst mal gucken, wie sieht Dein

Hohnzimmer aus, wie sieht Dein Schlafzimmer aus, wie sieht

Dein Badezimmer aus, was du liberhaupt fur ein Typ bist, weit da

kannst Du naturlich das Blaue vom Himmel runterlitgen, die

schansten Geschichten erzahlen, aber in dem Moment, wo sie

Deine Wohnung betreten, kannen sie infunf Minuten ablesen, was

filr ein Typ Du bist. Und in der Hinsicht ist es eigentlich, wenn

Du mit Frauen das erste Mat ins Bett gehst, daji Du dann mit zu

ihr gehst, weil sie dann wesentlich selbstsicherer ist. Weil sie in

ihrem eigenen Revier ist, sie ist weniger lingstlich, weil sie nicht

weij3, sie weij3, wo sie ist. Wenn sie bei jemanden das erste Mat

mit nach Hause geht, ist sie erst mal die Lage am abchecken."

(m 01/7)

Der Gang in die Wohnung eines neuen Partners kommt so einer Selbst-

entAuBerung des anderen gleich, die einen Ansatzpunkt und AnlaB fi r

eine weitergehende verbale Abklirung forcieren kann, wen man da denn

nun vor sich hat'. Haufig setzt sich das Kennenlernen durch gemeinsame
Gesprache fort.

„Du kannst nicht so in die Wohnung reingehen, zupp die Klamot-

ten vom Leib und ins Bett reinschmeijlen und kann ja irgendwie,
kannst nicht irgendwie, das ware dann irgendwie ein Quicky, ne.

Ein Quicky macht man nicht zu Hause. Also in dem Sinne, grund-
satzlich, wenn Du das erste Mal mit ner Frau ins Bett gehst,
kannst Du nicht erwarten, dap es irgendwie direkt funkt. DaJ3,
wenn Du nach Hause gehst, Du innerhalb zwei Minuten in der

Koje tiegst. Das passiert wirklich absolut selten." (m 01/7-8)

7 Derartige Selbstenthullungen durch die Konfrontation mit der jeweils gcpflegten Lebens-
welt entbehrt ein Intimverkehr in relativ 'neutraIen' Riiumen: Das Zimmer im Urlaub
oder das Auto gibt nicht unmittelbar ctwas Uber die Persantichkeit des anderen prcis.
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Die die Rfiumlichkeit bewohnende Person tritt in der Regel in der Rolle

des 'Gastgebers' auf, indem sie den Besuch mit Getrinken, Essen, Mu-

sik usw. versorgt. Insgesarnt ist sie um eine atmosphirische Gestaltung
der Situation bemitht, die beispielhaft in der Kommunikationsstrukturie-

rung durch Licht illustriert werden kann.

Intime Kommunikation bedeutet dyadische Kommunikation, die sich ge-

gen eine Umwelt der Offentlichkeit abgrenzt. Der Umgang mit Licht

kann die Strukturierung einer dyadischen intimen Kommunikation far-

dern und strategisch auch zur Strukturierung eingesetzt werden. Hellig-
keit bedeutet, daB man gesehen wird, wodurch eine Offentlichkeit her-

gestellt wird. Will man sich von dieser abgrenzen, so kann dies durch ei-

ne Zentrierung des Lichtes ermOglicht werden. Das Abdunkeln der Um-

welt bedeutet das Abdunkein sehender und beobachtender Augen und

das Abdunkeln von anderen Handlungsmbglichkeiten. Die Umwelt in ih-

rer Reizvielfalt wird stillgestellt, eine Konzentrierung auf die Partner er-

maglicht. Es scheint nicht zurallig zu sein, daB die meisten Kontaktauf-

nahmen und der Beischlaf nachts im Dunkeln stattfinden. Liebespaare
suchen, nachdem sie sich in der Helligkeit der Offentlichkeit kennenge-
lernt haben, haufig abgedunkeltere Bereiche. Gehen sie zusammen nach

Hause, dann bedeutet das Einschalten des Lichts in der Wohnung eine

Stimulierung neuer Handlungsoptionen, die im ntchsten Schritt wieder

ruckgefilhrt und zentriert werden mussen. Das Anzunden von Kerzen,
das Einschalten versteckter und kleiner Lampen, die Benutzung indirek-

ten Lichts dienen einer solchen Zentrierung auf das Paar.

„tch kann weder Musik noch so irgendwie, ich kannte auch nicht,
so in der Offentlichkeit in irgendeinem Park da so rumficken, weit

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 Bett geht, es superhell ist, wogegen ich also nichts dagegen
hab, wenn morgens frah die Sonne reinscheint. Das ist also was

ganz anderes, als wenn Du bei kanstlichem Licht, dann steh ich

halt einfach mehr auf Kerzen, ichfind, weil das einfach ne gemilt-
lichere Atmosphare ausstrahlt, was Kerzen nun mal haben,

genauso wie damliche Kamine in samtlichen amerikanischen

Schmusefilmen, so schwachsinnige Filme mit Doris Day und wie

die hei en, da ist immer irgendwo ein Lagerfeuer vorhanden. Es
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hat also so nen gewissen Reiz, dieses Licht von Kerzen. Es ist ir-

gendwie was anderes, als wenn irgendwie so Halogen scheinen

laj3t. Es ist einfach ein zu kiihies Licht, um einfach mit irgendje-
manden zu schlafen." (m 01/9)

Dringt die riumliche und lichtmiBige Rahmung die beiden Akteure

gleichsam schon zusammen, bedarf es trotzdem einer aktiven Initiative.

Haufig sitzt man zusammen und ruckt zunehmend nther aneinander.

Riumliche Nahe schafft k irperliche Nahe und erdffnet die Mdglichkeit
direkter kdrperlicher Beruhrungen. Ein Interviewpartner gibt unbefan-

gen sein strategisches Vorgehen preis:

„. . . wenn jemand in der Wohnung is, is es relativ einfach so ge-

sehen, dann, dann setzt man sich zusammen hin, aufs Sofa, also

nich gegentiber, sondern eher nebeneinander. Und dann haben

wir halt en Glaschen Wein getrunken zusammen und ehm, uns un-

terhalten. Wobei dann da auch wieder irgendwetche Spritche da-

bei waren, mit indirekten Anspielungen dann vielleicht

auch. Wenn man auch nebeneinander sitzt. Man nimmt sich

dann in den Arm, kilflt sick
.

." (m 17/10)

In der gegenseitigen Interaktion wird auf Signalreize geachtet - Blicke,
Licheln, aktives k6rperliches Entgegenkommen, Laute wie Seufzen

oder St6hnen -, die Hinweise darauf geben, daft das eigene Handeln auf

die Zustimmung des Partners trifft. Schrittweise wird so der K6rper des

anderen vorsichtig erkundet. Der Ubergang zum Bett bzw. das Auszie-

hen der Kleidungsstucke wird in den erhobenen Intimititsgeschichten
mitunter als eine problematische Schwelle erlebt. Obwohl die Situation

mittlerweile so weit zugespitzt und vereindeutigt ist, wird in den weitaus

seltensten Fillen von den Intimpartnern unmifiverstiindlich und eindeutig
der Wunsch nach sexuellem Verkehr thematisiert . Sie umschiffen eine

direkte Thematisierung durch ein Spiel mit dem Wort „Schlafen".

8 Ausnahmen bestatigen die Regel. Im folgenden zitieren wir zwei Beispiele, bei denen

schon im Vorfeld der Beischlaf thematisiert wurde. „/rgendwann hab ich dann auch, wie

gesagr, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich ihr dann eiskalt gesagt hab, was ich ein-

fach will, ne. Zumindestens ffir heure Abend, ne . . (. .) . . Das, was ich immer sage. Ei

gentlich eli is es ne ganz nelle Sache, und eh daB ich mit ihr, da.3 init ihr eben schiafen
mochte

. . (. .) . .
Erst mal hal sie mich, erst mal hat sie mich angeguckr, und dann ehm,

meint sie so ganz trocken, ja, dann mi*ssen wir aber zu dir gehen, ne. Weii mein Freund
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Die Doppelbedeutung von .Schiafen" triigt diesen Schwierigkeiten einer

direkteren Ansteuerung des Intimkontaktes Rechnung. 'Schlafen' und

'miteinander Schlafen' haben dieselbe Bedeutungswurzel. Dies ermlig-
licht es, daB man mit dem Wort Schlafen beide Bedeutungsfelder abdek-

ken kann, ohne sich auf eines der beiden festlegen zu mussen. Man kann

miteinander zu Bett gehen und dieses thematisieren, gleichzeitig aber

meinen, daB man miteinander schlift. Mit dieser Doppeldeutigkeit last

sich die Beischlafintention hinter dem vordergrundigen Schlafwunsch

verbergen und damit die Situation zuspitzen, ohne daB sie eindeutig fest-

gelegt wird'.

„Wir haben uns weiter unterhalten, ab und zu noch mal geki t,
aber mehr war noch nich. Und dann hab ich irgendwann gesagt,
dafl ich mude war und ich woilte auch, eigentlich wollt ich gar

hat noch nen eh den Schinssel von meiner Wohning, ne. Kann sein, d4 er vietteicht vor-

beikommt oder so (Lachen). kh mein, das war irgendwo ne ne reine Absprechung vom

vom Ablauf, ne. Wie was wir nach der Diskothek eben machen, ne . . (. .) . .
dann war ir-

gendwie auch so meiner Meinung nach diese diese Spannung irgendwo gekist . . (. .) .

Man hat doch schon irgendwie en vertrauteres Verhditnis auch pltwtzlich irgendwie."
(m 43/6-7)
= . .

weil er sagle, worawf hast du Lust, und dann hab ich gesagt, ja, wir trinken noch ir-

gendwo en Bier und dann gehen wir ins Hoki, ne. Man m4 sich da en Hotel, also en Ho-

teizimmer nehmen, ne, so. Und da hat der C. schon irgendwie so, hitch, so geguckt. ne.

Ja, und ich war da aber auch total straighr drag. Ja und dann haben wir das
. .

Also sind

dann en Bier trinken gegangen, zusammen im Bus gefahren, und eh dann ins Hotel gegan-

gen." (w 34/6)
9 Interview Nr. 38 illustriert dicse Doppeldeutigkeit, indem in einem uneindeutigen Ober

gang fur den Interviewten das Miteinanderschlafen sich aus der Situation des Eingeschla-
fensseins entwickek. Das war mal so, daB wir gemeinsam was getrunken hanen, und es

war arg spat. Und wir legten uns auf so eine Chaise tongue aim zwei, weiB nicht, eins

oder iwei. Und wir lagen so aneinandergeschmiegt und sind eingeschlafen. Aiso es war

ein schoner karperlicher Kontakt, aber wir waren einfach. wir hatten was getrunken und
mfide und es war nicht diese hohe Spanning sexuelt angefacht zu sein, sondern es war

einfach, runachst zumindest, zunachst so ein Gefithi des Aneinandergeschmiegiseins .

(. .) . . es warschon was neues und wir sind dann eingeschiafen, weiB nicht, Stunde, zwei

sp£tier aufgewacht und dann auch miteinander geschlafen. Das war das erste Mal, ja, so

lief das."(7) Der durch die eigene Schlafrigkeit bedingte 'Kontroliveriust' wird als Aus-

loser bewertet: Jch habe es fur mich so geordnet, daft diese Situation dieses Einschia-

fens, des Wegiretens auch des Verlusts von Kontrolle, daj3 das Ausluser mit war far den

Vollzug der Sexualit£It, daB wir miteinander geschlafen haben." (8) Die dadurch entstan-

dene 'guie Situation' wird von ihm aktiv weitergefithri bzw. gesteigert: ,.Wir haben halt

eng aneinandergeschmiegt auf dem Sofa gelegen .. (..). .
ich bin da aufgewacht oder

bin so iangsam wach geworden und da war hait, war sie halt nebendran. Es war schl n.
es warkuschelig und dann fing ichansie zu streichein

. . (. .) . .
sie wachtedann auch so

auf, und es war reckelig so. Es war eine gute Simation
. . (. .) . .

sie beantwortele es. Sie
streichette mich ihr€rseits. Und so steigerte es sich hait zum Vorspiel." (m 38/8)
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nick nach Hause. Und dann hab ich mir iiI,erlegt, da zu bleiben

.(. .) . .
Weil ich woilte halt nich morgens noch im Kostam

durch die Gegend taufen. Vietteicht wolit ich auch hab ich

auch nur nen Vorwand gesucht, um da zu bleiben. Hab ich einfach
gefragt. Weil

. .
ich binfur Ehrlichkeit und der hatte wahrschein-

lich auch gesagt, ja oder nein. Und der hat natartich ,ja" gesagt,
ne." (w 46/9)

„Und dann, weil er doch ziemlich lange bei mir war, bis nachts

zwei Uhr, und er auch erwahnt hatte, dafl er nich nach Hause

zurilck will, weil er dann wieder Streit kriegt mit seiner Frau, und

daraufhin hab ich ihm dann angeboten, daB er bei mir schlafen
kannte. Ja, so war das. Und dann hat er dann das Angebot auch

angenommen."(7) „Ia, mit bei mir schlafen, da meinte ich eigent-
lich erst mal eh, ja, im Wohnzimmer schlafen. Also jetzt erst mal

getrennt.... Also das hat ich jetzt erst mal nur damit gemeint.
Daji er im Wohnzimmer schlafen kann." (w 29/7)

Die Entscheidung, zusammen schiafen zu gehen, sei dadurch ge-

fallen, „. daB man halt irgendwann einfach mal ins Bett gehen
m te. (. .) . .

sie hat gesagt, sie mi te jetzt ins Ben gehen
und ich habe dann halt - man ist ja ein hoflicher Mensch - auch

gefragt, nimmst Du mich mit. ..(..).. Die Entscheidung, da 
sie mich dann mitnimmt, das habe ich als ganz kim· empfunden
und sie anscheinend auch." (m 02/6)

In einzelnen Interviews wird diese Doppeldeutigkeit von den Betreffen-

den als problematisch erlebt. Mit dem Angebot einer Ubernachtungs-
mdglichkeit befurchten vor allem Frauen, dafi sie dem m nnlichen Part-

ner zugleich ihre Bereitschaft zum Beischlaf signalisieren:

Sie hatten vereinbart, dafl er sie, da sie wieder die ganze Woche

weiter weg rei, besuche. Am Telefon habe sie ihn gefragt, 'bleibst

du tiber Nacht?', woraufhin er geantwortet habe, 'ja, dann bleibe

ich tiber Nacht: „Dann wei  ich noch, dali ich zu einer Freundin

da sagte, mein Gott, der schlaft jetzt heute Nacht hier, wenn ich

jetzt mit ihm sch[afen muB, . . (.) .
ich hatte schon ein biBchen

Angst davor
. . (.) . .

ich m,Lf; mir auch sicher sein, dajl man mich

wirklich will." (w 08/8)
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Die Uneindeutigkeit des Angebots, beim Partner zu Obernachten, ver-

langt klirende Absprachen oder eindeutigere Hinweise darauf, ob der

gemeinsame Schlafplatz den Austausch sexueller Intimi ten miteinbe-

zieht oder eben nicht. Ein konkretes Aushandeln der Schlafplitze hilft

die verunsichernde Situation zu Oberbracken, allerdings lediglich far ei-

nen kurzen Moment'°:

,Dann sind wir rtiber gegangen, dann haben wir uns ausgezogen,
eben halt ja die Jeanshose, ja T-Shirt und Schitipfer und Unterho-

se haben wir alles angelassen. Ja, und dann standen wir vorm

Bett, ja, wer geht jets, ja, wo willst du schiafen, ja, wo schlafst
du denn sonst immer, er jetzt. Ja, sag ich, ich schlaf an der Wand.

Ja, gut, dann geh ich dahin. Ja, dann sind wir beide dann, bin ich

zuerst ins Belt gegangen, ja und er ist dann irgendwann nachge-
kommen." (w 29/8)

In Anbetracht der Unsicherheit Bber die vorhandenen gegenseitigen se-

xuellen Interessen muB die interviewte Person in dem folgenden Beispiel
direktere karperliche Anniherungen und Ermunterungen einsetzen, um

die vorsichtige Zurackhaltung des Partners aufzuheben. Auch noch zu

diesem Zeitpunkt, bei dem das Geschehen eine weitere Zuspitzung er-

fahren hat, bleibt das Handlungsmuster fur Intimitiit handlungsleitend:
Der Ruckgriff auf indirekte Kommunikationsangebote und die iterative

Bezugnahme der Partner aufeinander.

10 Der Gang zur Toilette stclk eine Zwischenstation auf dem Weg ins Bett dar. Als eine

Form der Ziisur wird sich den Handlungsoptionen der Situation kurzfristig entzogen, der

Partner soil der Situation durch sein Handeln eine deutlichere Ausrich[ung geben: „/ch
hab gesagt, kannst ja schon mai ins Ben gehen. JerzE hanen wir mitlerweile auch schon

twei, drei Uhr, und ich hab dann irgendwann mal gesagt, so, ich geh jeru ins Bett. Und

dann meint er ,ja kiar, 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 ma

ins Bett: Na ja, aber dann traute er sich aber nich so recht un „nee, ich m4 sowieso
nach dir auch noch auflbilette, geh du zuerst, und danach geh ich ins Belt"."(8) Mil ei-

nem „unverkennbaren Gesichisausdruck geht sie hinaus ins Bad und duscht. N r mit ei-

nem jetzigen" Nachthemd bekleidet, kommt sie zurack. Also es war halt spannend fir
mich, wann kommt sie

...
Mich hat es Aberhaupt nicht gewundert, da  sie dann ausgezo-

genwar..
.

ich war irgendwie so volt erregr eher vom Kdrper als vom Nerv. Das war ne

Envartung, ne Unsicherheit, ein heiB-kaltes Gefilht . . (. .) . .
Sit kam dann einfach und

hal irgendwie so ein halbdunkies Lichi angemachi, hat angefangen mich ausruziehen
sie hat mich ganz ausgezogen." (m 06/jl)
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,Er kam dann so rein und meinte dann ja, dann kann ichja hier

schlafen, und eh wuBte, daB da mein Sch[afzimmer is oder so.

Und da sagt ich, wei t de, brauchst nich hier zu schlafen . . (. .)
also mein Bett is breit genug, und ich fand dat schon schan,

wenn wir zusammen in einem Bett liegen warden. Und er zeigte
irgendwie auch keine Anstalten, eh, so Initiative zu ergreifen.
Oder schien so komplett eh.

.
also er machte so den Eindruck,

als ward er nich glauben, was jetzt passieren konnte."(7) „Und
dann eh, haben wir uns ins Bett gelegt, 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 bi chen getesen, weit ich ihm so erzahlt
hab, was ich gerade flir 'n Buch lese, und dann haben wir so en

paar interessante Passagen daraus vorgelesen, was komplett un-

interessant war, weil es halt so'n Kribbeln war."(7) „Und dann ir-

gendwann hab ich gesagt, „so, ich machjetzt dat Licht aus'. Und

dann sagt er Ja, o. k. gute Nacht: Und dann hat er sich rumge-

legt, 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(Schen und hab.

oder noch nich mal. Ich hab ihm nur meine Hand aufden Arm ge-

legt, so, weil ich dachte, ja, wenn er jets schlafen will, dann will

er schlafen. Und dann laBI du den auch schiafen. Naja, und dann

hat er sick ganz vorsichtig rumgedreht (Lachen), und dann haben

wir uns gekujit." (w 20/8)

Mit dem KuB ist die anfingliche Differenz zwischen der Aktiviuit der

Frau und der zuruckhaltenden Passivitat des Mannes aufgehoben; es ge-
staltet sich eine differenzlose Leidenschaftlichkeit, die „unbeschreib-
lich" ist:

„. . . das ging eigenttich ganz schnelt, weil da ne Leidenschaft
sich entwickelt hat, die eh alle Zweifel praktisch ausgeloscht ha-

ben. Also Zweifel jetzt, ob das o. k. is, was wir da machen oder

nich
. (. .) . .

der hat sich volt dann eh auf Leidenschaft dann

auch eingestellt . . (. .) . .
das ging eigentlich bis zum Exzess so.

Das hat die ganze Nacht irgendwie gedauert. Bis wir dann mitein-

ander geschiafen haben." (9-10) (w 20)
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2.5. Interaktive Abstimmunesprozesse beim Sexualverkehr

Bei der Darstellung dieser Sequenz intimer Kommunikation, die die ge-

genseitige sexuelle Stimulation und Abstimmung beim Sexualverkehr

Zum Thema hat, ffillt auf, wie schwer es den Interviewten weitestgehend
fallt, die eingesetzten und gezeigten Verhaltensweisen niiher zu qualifi-
zieren. H ufig begnugen sich die Interviewten mit dem Hinweis, daB es

relativ ubergangslos zum Intimverkehr gekommen sei, im einzelnen

lieBe sich dies nicht naher darstellen. Man habe sich gestreichelt und ge-

kum, das Streicheln sei intensiver geworden, und irgendwann sei es

dann zum Beischlaf gekommen.

,DaB wir dann halt irgendwie, als wir hochgegangen sind in die

Wohnung, gemeinsam auch anders hochgegangen sind, also um-

armt, und uns vorher auch schon gekuBt hatten, mehrmals. Und

war es irgendwie keine Frage mehr, ob, wir hatten uns auch ge-

genseitig so korperlich etwas hochgeschaukett....in die Woh-

nung rein, ein Bett aussuchen und
. (. .).. Pullover

. .
dann

sind wir irgendwann ins Bett gegangen, gefallen und.... irgend-
wie auch gestreichelt, gel(ti t und gegenseitig scha,f gemacht,
dann haben wir uns weiter ausgezogen, weiter gestreichelt. Dann

war irgendwann klar, jetzt ist es, jetzt haben wir beide Lust."

(m 04/13)

„trgendwann mal, nach dem Streichein, so nach etlichen

Stunden, irgendwann morgens, da kam das da. Da haben wir

auch nich mehr drilber geredet, ob wir jetzt noch zusammen

schlafen sollen oder ob wir nick zusammen schlafen sollen, dat

war einfach ganz normal. Dat kam einfach in dem Moment so."

(w 29/9)

Diese in vielen Interviews auffindbare Lucke der verbalen Darstell-

barkeit der sexuellen Intimitiit hat vermutlich mehrere Ursachen. Zum

einen sind wir hier sicherlich an Schamgrenzen der interviewten Per-

sonen gestoBen. Zurn anderen ist zu vermuten, daB wir mit unseren Fra-

gen an dieser Stelle aufgrundsitzliche Probleme stoBen, die aus Schwie-

rigkeiten der Verbalisierungsfdhigkeit leibnaher lustbetonter Erfahrun-
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gen resultieren". Der dem sexuellen Erleben eigene „Zwang zur Unmit-

telbarkeit" (Tyrell 1987, S. 584) und die exklusive Direktheit der kdrper-
lichen Kommunikation sperrt sich gegen eine Uberfuhrung in sprachlich
Mit-Teilbares' . Der Beischlaf ist eine karperliche Interaktion und inso-

fern ein anderer Modus der Verst ndigung als sprachliche Kommunika-

tion.

In den Interviews allerdings, in denen auch der Sexualverkehr genauer

beschrieben wurde, zeigt sich, wie die kommunikative Grundstruktur

von Intimitat auch die sexuelle Interaktion profiliert und das Geschehen

strukturiert. Die sexuelle Interaktion gestaltet sich als ein vorsichtiges
Erkunden und Erspuren des K6rpers des anderen, verwoben mit den

k6rperlichen Reaktionen des anderen, was ihm gef llt und ihn vermehrt

sexuell stimuliert; man versucht selbst, durch k6rperlichen Ausdruck

kenntlich zu machen, was man fur Vorlieben hat und wie und wo man

beruhrt werden muchte.

11 .Eine Schwierigkeit, uber Sexualitat zu sprechen, existiert, und sie wird vermutlich im-

mer existieren; wir vermeiden sie nicht durch eine bestimmte Wortwahl, und wir kannen

sie auch nicht dadurch aus der Welt schaffen, daB wir uns entschlieBen, Init dem

Druber-Sprechen uberhaupt aufzuh6ren. Die Schwierigkeit steckt weniger in uns, die wir

uns einbilden, cs lige im Bereich unserer Willkar, 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, zum Schweigen oder zum Sprechen
n6tigt.·· (Sichtermann 1985, S. 380. Zudem handek es sich bei der von uns untersuchten

Form der Sexualitiit um eine individualisierte -Intimitit zu zweit", die als konstitutiv un-

teilbar den „Rest der Wek" aus diesem Erlebenszusammenhang ausschlieBt; dieser aus-

geschlossene 'Rest' versucht sich gerade durch das beharrliche Fragen im Interview ge-
gen die strukturell dyadische Tendenz der Intimbeziehung durchzusetzen.

12 Ein solches Beispiel fur die Probleme der Verbalisierung von Sexuellem bietet Interview

Nr. 04, wo diese Schwierigkeit selbst zur Sprache kommt:

B: Ja das ist so ein (Pause), da.0 ich das Geflihi haben mup, es kann sich ineinanderfa-
gen.
I: Und das hatten Dujetzt?
BD: Das hark ich schon, aber ich weiB nicht, irgendwi€ hai rich das dann nicht erg€ben,
(14 wir dann Weitergemacht haben.

I. Das hattest Du jetit beim Kilssen gehabt das Gefliht? Woran macht sich das denn fest?
B: Pause

I: Wie mf das denn sein das Kassen, damit Du das GefWil hast, wie jerri in dem Fail,
daB Du sagst, ach, es kann gut zusammen passen?
B. (Pause) Ne gewisse Spannung. Einerseirs - ja, da  keiner von beiden versucht, jetzt
dem anderen sein Ding aufzudrticken, wie man k t oder so, sondern beide so ne gewisse
Sensibilital haben dabei und eine gewisse abwartende Haimng haben, aber auch so ein

Abchecken, so ein Probieren, Neugierde drin steckt und ne gewisse Weichheit. anderer

seits wieder ne gewisse Starke - kh weij3 nicht, wie ich das erklaren soN: (ni 04/11)
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„Es stand alles offen zwischen uns. Wir haben nich dadrilber

gesprochen oder
.

das kam so. Wir haben uns langsam vor-

getastet ward ich sagen . . (. .) . .
Also er hat mir schon gezeigt,

ich will deinen Korper spitren oder anfassen, aber das immer

noch sehr Iangsam. Vielleicht weil
.

ich vermute mal, dal  er

auch ziemlich unsicher war . . (. .) . . Morsichtig und zartlich,
aber bestimmt

. (. .).. Also ich hab bei ihm gemerkt, ats ich ihn

angefaBt hab oder gestreichelt hab, deF ihm das gefallt. DaB er

leicht aufgestohnt hat oder sich gerakelt hat
. . (. .) . .

Also ich

hab ihm gezeigt, daB es mir gefallt, daB ich das geniepe in dem

Moment. Und so war in dem Moment far uns eigentlich klar, ihm

gefillt's und mir gefailt's, dann machen wir weiter." (w 46/11)

In der gegenseitigen ki rperlichen Abstimmung bleibt die Vorstellung
von Symmetrie ein kommunikationsstrukturierendes Prinzip; ein 'unein-

deutiges' Streicheln des Partners scheint auf Tabuzonen hinzudeuten, die

man dann vermeidet zu berOhren.

„Sicher gab's da Momente, wo ichjetzt nich wuflte, ja, will er das

jetit . .
weil er mich ja auch nich jetzt . . ja gut, er hat an meinen

Brasten oder so, aber da in der Zone hat er michja auch nich ge-
streichelt. Also widt ich jetit nich, o.k., er streichelt mich da

auch nick und wer weiB, ob ich das dann machen soil. In solchen

Momenten, da hab ich schon . . wujit ich nich genau, ob dat jetzt
gut is oder ob dat nick gut is. Und dat hab ich dann auch besser

. . auBerdem traute ich mich irgendwie auch nich. Ich weip
nich. Ich selber fand dat far mich eigentlich auch in dem Mo-

ment
. . wenn ich ihm jetzt sofort . .

ich find dat einfach zu auf-
dringlich. Wenn man sich so . .

wenn man sich zusammen ins Bett

legt, und man sofort irgendwie beim Partner da am Geschlechts-

teil sofort #, das find ich blade." (w 29/9)

Auch die Folgen der fur intime Kommunikation als typisch herausge-
stellten indirekten Interaktionsformen - Formen von Unsicherheiten

und Uneindeutigkeit - finden sich in der sexuellen Interaktion wieder:

„tch hab ihn eigentlich nur so, was weip ich nick, am Oberkerper
gestreichek oder oder an ne Arme oder im Gesicht oder so, oder

an ne Beine ja, ja, an seinem Geschlechtsteil, nee, da bin ich
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nich drangegangen, weil (ta wdi ich nich. Ich denk, will er das,
will er nich und da da traut ich mich dann irgendwie auch nick.

Weil ich, wie gesagt, ja ich wahnsinnig lange mit
. .

so lange kenn

ich den D. auch nich und ich weiB auch nich, wat er gut findet
und wat er nich gut findet. Und vielleicht hatte er das in dem Mo-

ment irgendwie eh ats aufdringlich empfunden, wenn ich dann,
was weiB ich nich, dann irgendwann mal an sein Geschtechtsteil

rangegangen war. Also von daher hab ich, die Zone hab ich ganz

ausge[assen. Ich hab ihn also nur am Oberkarper, wo er norma-

lerweise auch nichts gegen haben dilrfte. Nehm ich mal so an.

Dat is ja irgendwojetzt nich, dat geht ja nich so jetzt in die Intim-

sphare rein, als wenn ich jetzt en Mann am, am Geschlechtsteil

streichele. Also nur Oberkdrper, Arme, Beine und so gestreichelt.
Ja. Und er bei mir aber auch." (w 29/8)

Die Unsicherheiten bezuglich der Vorlieben und Wilnsche des neuen Se-

xualpartners kdnnen zum Teil durch einen Rackgriff auf bewahrte und

erfahrene Strategien der sexuellen Stimulation abgefangen werden. Der

aktive Einsatz von Techniken und 'Verfuhrungskunsten' verhilft einem,
den Partner sexuell zu erregen:

,Da hat ich auf einmat das Gefithi, dap ich die Dominante war.

Und es gibt ja immer bestimmte Dinge, die ein Mann mag oder

nich mag, ne. Und ich weij3 nich, da hab ich mir iberhaupt keine

Gedanken gemacht. ich ww
. .

ich wu te ganz genau, was ich tun

solite, um ihn, sagen wir mal, wirklich heij3 zu machen, ne. Also

da hat ich tiberhaupt keine Probleme, dadruber nachzudenken,
was ihmjetzt gefallt oder nicht gefallt, ne. Ich wu te es . (. .).
Oralverkehr, das das kann mir irgendwie kein Mann erzahlen,
daB er das nich mag. Und ehm... aberhaupt den, zum Beispiet,
Bauch zu streichein oder die Brustwarzen oder so. Ich glaub
schon, da  das jeder Mann mag." (w 48/9-10)

Das sexuelle Handeln der Intimpartner vollzieht sich so weitestgehend
mittels karperlicher Abstimmungsprozesse in einem relativ sprachfreien
Raum. Ob die Abstimmungen zwischen den Partnern in der Regel ge-

klappt haben, wissen wir nicht. Wir haben allerdings einige Zweifel. Be-

denkt man die Unterschiede in den sexuellen Vorlieben und Bedurfnis-

sen, dann ist es schon erstaunlich, wie wenig die Akteure Ober ihre Se-
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xualitat kommunizieren, stattdessen bei ihren Erkundungen des anderen

wechselseitig im Dunkeln tappen. Nur selten wird sich verbal durch

Nachfragen abgesichert, daB der Partner das eigene Vorgehen billigt und

guthei Bt:

,„ . .
er fragte mich immer, gefallt es dir, gefallt dir das besser

oder oder so . (. .) . .
er hat eigentlich auch wirklich das ge-

macht, was ich wollte. Wo ich gesagt hab, das mocht ich gerne."
(w 48/11)

Die Sprache als direkte und eindeutige Kommunikation kommt manch-

mal dann wieder ins Spiel, wenn es zu St6rungen im Verlaufe des Se-

xualaktes kommt. Bleibende Verunsicherungen durch das Verhalten des

Partners, eine ausbleibende sexuelle Stimulation oder der nicht erreichte

Orgasmus fordern dann eine deutlichere Thematisierung der problemati-
schen Situation; sie werden von den Intimpartnern dann manchmal zur

Sprache gebracht.

„. . irgendwie bin ich nick zum Hohepunkt gekommen. 1 ch war

auch mit den Gedanken woanders. Vielleicht immer noch unsi-

cher, was machst du da oder warum machst du das. Und en wild-

fremder Typ auf einmal. Und
. .

ich war mit den Gedanken nicht

ganz dabei." (13) ,Atso wir haben da kurz druber gesprochen und

dann halt noch wei... wir haben lange miteinander geschlafen,
weiter versucht, vielleicht wird's doch noch schoner. Also es war

schon schon
.

aber es war halt nicht
. .

der Hahepunkt, der war

nicht da oder das endgultige Befriedigtsein, das war nicht da, ne.

Und ich
. .

ich mein so, dajt er . . er is zwar zum Hohepunkt ge-

kommen, aber nur klirpertich wilrd ich mal sagen." (13) Die oj en-
kundigen sexuellen Schwierigkeiten bringen die unterschwelligen
Vorbehalte und Differenzen zur Sprache: ,per hat auch schon ge-

fragt, ob irgendwa.s verkehrt gewesen war. Hab ich gesagt, nee,

war alles in Ordnung. Ich war halt nick gut drauf. Und er: Ja, ich

auch nich. Wir haben da also schon gut druber gesprochen. DaB
das von beiden aber auch... und da kam es auch dann zur Spra-
che, dajt er eigentlich nich mein Typ is und ich nick sein Typ. Da-

her ward ich sagen, weiB ich das auch hundertprozent, daB wir

also so
. . ja, wir haben da ganz gut drtiber gesprochen, da  das

eben nich das Optimate war." (w 46/13)
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„Wo ich dann so ihren Korper gesehen habe.. .,ja das war doch

irgendwie ein Perfektionismus, es muj3te gut sein
. . sonst wird

es tibel fur Dich. Das haltst Du echt nicht aus, wenn das nicht

guigeht."(12) „Da kam irgendwie So Angst, es kannte nicht klap-
pen, jetu hast du so ne tolle Frau und irgendwie es war auch kei-

ne Erregung bei mir so da."(11) Die Frau habe nicht fassen kon-

nen, was bei ihm los sei, und gedacht, sie mache etwas fatsch. Sie

habe ihn darauf angesprochen, woraufhin er ihr das zu erklaren

versucht hatte. .Wir sind dann erst mal nebeneinander gelegen
und haben uns irgendwie angeguckt, keiner konnte es irgendwie
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 k6nnen Bilanz ziehen. Wir

entdecken bei aller einzelfallspezifischen Varianz im empirischen Mate-

rial eine soziale Regelmi:Bigkeit des Verlaufs intimer Kommunikation.

Zwar werden in einzelnen Interviews Schritte in der Ablauflogik intimen

Kennenlernens ubersprungen, in anderen Beschreibungen wiederum

Aspekte der gegenseitigen Abstimmung besonders herausgebildet. Des-

sen ungeachtet  Bt sich quer durch die erhobenen Interviews eine Stu-

fenabfolge des Geschehens vom ersten Kenneniernen bis zum sexuellen

Intimverkehr rekonstruieren. Wir haben versucht, die vielfaltigen kom-

munikativen Strategien, die von zwei sich kennenlernenden Partnern

eingesetzt werden, in Anlehnung an diesen idealtypischen Ablauf der In-

timitatsregulation zu ordnen. Die kommunikativen Strategien sind Ld-

sungsformen fur eine Problemstellung, die wir als Grundproblematik in-

timer Kommunikation beschrieben haben: Die Unbekanntheit des Part-

ners und die Unbestimmtheit der Situation machen das eigene Handeln

unsicher, die hohen durch die Einbindung von Sexualitit in Liebesvor-

stellungen generierten Erwartungen machen jedes Handeln riskant. Dies

gilt vor allem - aber nicht nur - far Akteure, die sich am Ideal roman-

tischer 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 spiter zu sprechen kom-

men.

Auf dem Hintergrund der dargestellten Problematik intimer Interaktion

werden von den Beteiligten grundsttzlich indirekte Strategien der An-
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niherung praferiert, die eine Zielverfolgung und gleichzeitige Ruck-

zugsm6glichkeit ohne Gesichtsverlust fur die Betroffenen erm8glichen.
Das Handeln der Intimpartner zeichnet sich durch ein interaktives, vor-

sichtiges Agieren aus, wobei sich in einer standigen gegenseitigen Be-

Zugnahme immer wieder neu der erlebten bzw. wahrgenommenen Inten-

tionen des Partners versichert wird. Aus der Indirektheit der kommuni-

kativen Strategien und den komplementaren Prozessen gegenseitiger
Selbstvergewisserung ergibt sich, daB sich Intimitlt zwischen den Part-

nern mittels eines langsamen Prozesses des Aufeinanderzusteuerns und

der Vereindeutigung muglicher Sinngehalte herstellt bzw. hergestellt
wird. Uber Formen des Kontaktierens, der zunehmenden Herstellung
von Vertrauen, des Ausschlusses von Dritten, der sich ausbauenden Sta-

bilisierung 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 Beischlafintention selbst kom-

munikativ ausgeschlossen bleibt -, nehmen in ihren Handlungen dauer-

haft Bezug auf die gerade erfolgten Handlungen des anderen und bilden

uber diesen Prozell der rekursiven SchlieBung langsam eine eigene In-

teraktionsstruktur aus, die dann weitere Handlungen zu strukturieren

vermag. Diese Prinzipien der Strukturierung halten sich durch bis zur

Interaktion des Beischlafs selbst. Dabei zeigt sich auf allen Stufen der

Entwicklung, wie st6ranfallig das System gegenuber Fehlhandlungen
und Fehldeutungen der Akteure ist, Unsicherheiten und Angste gehijren
genuin mit zum Geschehen.

Welche Folgerungen sich aus dem Verlaufsmuster intimer Abstimmun-

gen fur die Frage einer Kondomverwendung ergeben und welche Folge-
rungen von den Akteuren selbst gezogen werden, ist Thema des folgen-
den Kapitels.
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3. Das spannungsreiche Verhiiltnis der 'Kondomfrage' zur Grund-

struktur intimer Kommunikation

Mit den bisherigen Ausfuhrungen haben wir auf der Grundlage der von

uns erhobenen Intimititsgeschichten die Grundstruktur und den Kreis

der Produktion von Intimit t, der von den Intimpartnern als Muster sozi-

aler Kommunikation durchschritten wird, um zum Beischlaf zu gelan-
gen, dargestellt. Wir haben uns dabei auf die Personen konzentriert, die

ihre Handlungen und Wunsche an Intimititsvorstellungen ausrichten, die

wir als romantisches Liebesideal beschrieben haben. Von der Anbah-

nung des ersten Kontaktes bis zum Vollzug des Geschlechtsaktes li:Bt

Sich ein idealtypischer Ablauf rekonstruieren, der mittels der dargestell-
ten kommunikativen Strategien von den Akteuren gestaltet wird. Die

hierbei von den Personen vielseitig eingesetzten Abstimmungs- und Aus-

tauschprozesse versuchen dabei der Besonderheit und Problematik, die

der intimen Grundstruktur zu eigen ist, Rechnung zu tragen. Die uber-

greifenden Strategien interaktiver Intimimtsregulation zeichnen sich

durch ein vorsichtiges Agieren mit einer wechselseitigen rellexiven Be-

Zugnahme aus. Grundsiitzlich werden auf dem Hintergrund der anfdngli-
chen Unsicherheit und Uneindeutigkeit der Situation vornehmlich indi-

rekte regulative Strategien eingesetzt, mittels derer eine zunehmende

Vereindeutigung des Geschehens bis hin zum sexuellen Intimverkehr er-

reicht wird. Strategien der Intimititsregulation und kommunikative

Grundstruktur intimer Interaktion erweisen sich so unmittelbar aufein-

ander bezogen.

In den Darstellungen der intimen Sequenz ist bislang noch nicht naher

auf die Problematik eines Aids-priiventiven Verhaltens in Form einer

Kondomverwendung eingegangen worden. Das Praktizieren eines risiko-

armen Sexualverhaltens fordert von den Intimpartnern eine eindeutige
Gestaltung der intimen Situation: Es ndtigt die Beteiligten zu einem ak-

tiven zielgerichteten Handeln, das die instrumentelle Verwendung eines

Kondoms zum Ergebnis hat'. Wir sind davon ausgegangen, daB Probleme

1 So wenig, wie man 'ein biBchen' oder 'nur etwas' Kondome benutzen kann, ebensowenig
MBI sich ein Pr servativ unbemerkt oder mit nicht sexuellen Handlungsoptionen in die

Intimsequcnz cinfddeln.
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und Chancen einer Kondomverwendung u.a. davon abhangen, wie sich

die Handlungssequenz Kondomverwendung in den Handlungsablauf inti-

mer Interaktion zu integrieren vermag. Diese theoretische Annahme bit-

det das Motiv fur die in den vergangenen Kapiteln erfolgte Rekonstruk-

tion des Handlungsmusters Intimit t. In diesem Kapitel gehen wir der

Frage nach, ob und wie die Einbettung risikoarmen Sexualverhaltens in

die Ablauflogik der Intimitatsregulation gelingt. Wie vertragt sich eine

Thematisierung bzw. ein Praktizieren von 'safer sex' mit den romanti-

schen Liebesvorstellungen der Akteure, mit der Grundproblematik von In-

timitat und den kommunikativen Strategien ihrer L6sung? Fugt sich die

Sequenz 'Kondomthematisierung' in die Logik intimer Interaktion ein?

In den erhobenen Interviews zur Intimitit 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 vielfiltige Strukturierungsmomente der Inti-

mitit. Von den 30 Befragten, die sich am Ideal romantischer Liebe

orientieren, praktizierten nur 11 Personen 'safer sex'. An welchen Stellen

es zu Konflikten und Problemen zwischen der Interaktionsstruktur inti-

men Handelns und der Handlungssequenz der Einfuhrung von Kondo-

men kommt, soll im folgenden aufgezeigt werden.

1. Wir haben in der Rekonstruktion des Prozesses intimer Kommunika-

tion gesehen, daB der Beischlaf selbst das anvisierte, aber nicht themati-

Sierte Ziel der Interaktionen ist. Sexualitiit selbst bleibt eingebettet in

und versteckt durch die Liebessemantik. Das Kondom ist demgegendber
ein verraterisches Zeichen; indem es auf das Praktizieren von Sexualver-

kehr hindeutet, entb16Bt es schlaglichtartig die ansonsten eher verborgen
gehaltenen sexuellen Intentionen seines Besitzers. Das Sexuelle als das

der Kommunikation Entzogene und Unzugangliche wird durch die Ein-

deutigkeit der Symbolik des Kondoms ans Licht der Offentlichkeit ge-
zerrt. Mit der Thematisierung des Kondoms kann man die sexuelle In-

teraktion nicht mehr hinter der Liebesinteraktion verbergen. Dies zeigen
Beispiele aus unseren Interviews.

,Ja, so, is halt Intimsphare, ne ..(..).. schon nicht, dajl die ir-

gendwie jeder sieht oder so, oder die im Haus oder so, ne. Also

ich ward die schon nick so irgendwie offen rumliegen lassen. Also

ich hab die schon irgendwie . Ha, es war auch schwierig, weil
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die waren # zu groB, ne. Das war so'n, so'n Pappkarton halt."

(m 12/15)

„. .
es war schon en bipchen komisch. Das stimmt schon. Weil

ich schon
. .

hatte schon so'n biBchen so, na ja, hat hier noch

welche auf Vorrat oder so ne, im Zimmer liegen. Obwohl das hatte

mir dann nick so viel ausgemacht irgendwie." (w 44/16)

2. Wir hatten gesehen, daB Vertrauen und Verstehen konstitutive

Bestandteile der Liebesvorstellungen der von uns Interviewten sind.

Sexualitat ist dabei in die Vorstellungen von Vertrautheit, Verstandnis

und Zusammengeh6rigkeit automatisch eingebunden; die mit einer

Kondomverwendung verbundenen Konnotationen reiben sich mit diesen

Beziehungsidealen der Intimpartner. Sie bringen das Moment des

M0trauens in ein Feld, in dem es auf Vertrauen ankommt. Auf der

Grundiage der vertrauten Zweisamkeit ist fur Gedanken an eine magli-
che Gemhrdung durch Aids kein Platz:

,Aber ich hab es einfach sofort von der Hand gewiesen. Also das

kam irgendwie nich in Frage. Wis nattirlich auch verkehrt is,
aber

.
." (w 44/18)

Das angestrebte Vertrauen als Beziehungsideal schlieBt ein, daB zwi-

schen den Partnern kein Argwohn oder MiBtrauen herrschen soll. Das

Kondom thematisiert unausgesprochen Schutzinteressen und sichernde

Abgrenzungen gegenuber dem neuen Partner: Dem anderen Menschen

werden implizit gefihrdende Seiten zugesprochen, gegen die es sich vor-

beugend zu schatzen gilt. Das Kondom erschattert das dunne Band des

Vertrauens, das sich zwischen den Partnern ausgebildet hat:

„. . . wenn wenn ich mir vorstelte, daJ1jetzt jemand, der mir sagt,

daB er verliebt in mich ist oder sogar mehr far mich empfin(let,
dann auf mich zukommt und mich konkret auf Aids anspricht, daB
ja bei mir die Maglichkeit bestehen konnte, da  ich aidsinfiziert
bin. Dann

. .
ich weijl nich, ob das so direkt mit dem Gefuht zu

vereinbaren ist." (w 47/19)

„Und wenn man jetzt in so ner Situation halt auch so nach eh, ja
nach Kondomen fragt, speziell jets, eh „lafi uns doch en Kondom

1
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nehmen" oder so was, das eh, eh, das pajit irgendwie nick so in

die Situation irgendwie rein
...

Das anzusprechen is
...

das

wilrde erst mal irgendwie eh + ja, zerstoren halt, ne, die Situati-

on." (m 12/23)

Der Verzicht auf ein schatzendes Verhalten wird umgekehrt als ein Ver-

trauensbeweis angesehen. Dies kann so weit gehen, daB das Akzeptieren
einer mdglichen Schwangerschaft einen Beleg fur die Ernsthaftigkeit
darstellt, die der Partner der Beziehung entgegenbringt

,Fur mich war das ein bijlchen Provokation - dieses, 'wie weit

laBt der Mann sich mit mir ein', dieses Pokern. Ich wollte ihn, ich

wothe ihn so ein bi chen, wie weit wagt er sich jetzt ran an die

Sache, ne. (.) .
Vielieicht mache ich da auch ein biBchen

Liebe dingfest, ja, dieses 'Wenn Du Dich mit mir eintaBt, mullt
Du auch ein Risiko eingehen: Dann nur, wenn Du alle Konse-

quenzen tragen wilist. Das heifit zwar ohne Kon(tom, Konsequenz
schwanger werden, d.h. aber auch die Konsequenz, stehe ich zu

Dir, will ich Dich, ja . . (.) .
Und wirklich dieser direkte Kon-

takt, dann muB er michja magen, grade wenn er so ein Verfechter
von Kondomen ist. Und das Aufpassen ist ja auch nicht grade die

Methode." (w 08/14)

gefahrtiche Zeiten, wo ich gesagt habe, 'Du we£Bt, was wir

im Moment machen; und er denn, 'ja: Und da habe ich gesagt,

'o.k., es ist gut'. Fur mich, ich hab mache das fur mich selber,
weil es schan war, weil ich widite o.k., er ist ein Mensch, der (la-

ru steht, wenn sowas passiert, steht er dazu, und er macht es

troldem. Es gibt dir irgendwie so ein Gefithl so, ja, es hat mir

sehr gut getan." (w 11/13)

In der Sexualit t soll die zwischen den Partnern vorhandene Basis von

Vertrauen, gegenseitiger Akzeptanz und Verantwortlichkeit fur die ent-

standene Beziehung ihren Ausdruck finden. Das Kondom thematisiert

demgegenuber MiBtrauen und Bestrebungen von Abgrenzung, Absiche-

rung und Schutz.

3. Symmetrie- und Harmonievorstellungen sind ein weiteres Moment der

die Akteure anleitenden Liebesvorstellungen. Der Gleichklang der See-
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len und die Unmittelbarkeit des gegenseitigen Erlebens der Intimpartner
soil im gemeinsamen sexuellen Erleben eine Weiterfiihrung und Bestati-

gung erfahren. Mit dem Sexualakt sind Vorstellungen eines 'Einswerden

von Zweien' verbunden, zugespitzt im Ideal eines gemeinsamen Orgas-
musses. Auf einer sinnlich-kurperlichen Ausdrucksebene sollen Grenzen

zwischen den Sexualpartnern schwinden. Demgegenuber sind mit einer

Kondomverwendung Grenzziehungen verbunden, die sich mit den Har-

monievorstellungen „beiBen". Wir finden in unserem Material fur diese

Diskrepanz eine Fulle an Beispielen.

„. . .
sonst start es mich auch en biBchen . .

weit es irgendwie en

Fremdkarper is
.

weil es is was, so, was trennt irgendwie da zwi-

schen ihm und mir
.

ich weiD halt, daB es da is, und deswegen
halt." (w 44/17)

„. . .
ich find das Gefiiht schaner, irgendwo halt den Samen ent-

weder auf der Haut zu haben oder auch in mir drin zu haben und

nich irgendwo in so nem Tatchen da im im Raum liegen zu sehen."

(w 47/18)

„Atzendfind ich beim Kondom das nach dem Gebrauch. Ichfinde
es wichtiger, nach dem Geschlechtsverkehr zusammen zu liegen,
zusammen zu bleiben. Mich stort die Unterbrechung. Ich fin<ie
das dann widerlich, so ein Plastikding mit dem Zeug drin: ich

mag die Samensubstanz nicht, wenn die sich in dem ausgeteierten
Ding befindet." (m 10/17)

„tch mag sie langsam nicht mehr. Sie sind, es ist blod. Sie neh-

men einem auch das Gefilht. Was heipt nehmen einem?, aber sie

reduzieren einfach das Gefuhl . . (. .) . .
ich merk halt einfach,

daB ich weniger intensiv sensorisch, also empfinden kann, weni-

ger Hautkontakt habe." (m 38/10)

Das die Unmittelbarkeit sturende Element von Kondomen wird auf das

Material selbst projiziert. Kondome vermindern die eigene Gefuhlsin-

tensitiit bzw. das verwendete Material start unmittelbar unangenehm das

sexuelle Empfinden.

. . .
es fithlt sich so ach ich ekelhaft an. Also ich mag das
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ganze Teil nich. Dieses Gummiteit. Undauchfand ich's irgendwo,
da  konkret eh konkret das Gefiihi, das jetzt in mir zu spilren, das

war nich unangenehm, klirperlich. Aber irgendwie der Gedanke,
da so'n so'n Gummiteil in mir zu haben, das hat mich schon ziem-

lich gestort." (w 47/17)

Sie habe auch „das Gefuht, daB es nicht so unmittelbar ist. Also

ich denke gerade so beim Einfilhren - ist das erstmal kalter, und,
ja, man merkt eben, dap (la ein Gummi dritber ist. Am Anfang.
Nachher stort es mich eigentlich nicht mehr so." (w 09/11)

,Also ich empfinde Kondome beim Geschlechtsverkehr, ich emp-

jinde die als storend, mu# ich jekt sagen. Aiso mich stort das,
weil, ja, man merkt doch

.
ich ichfithl das eben halt mit dem mit

dem Gummi. Mich storen die Dinger schon
. (. .).. Ja, das

Gummizeug." (w 29/13)

4. Zu dem romantischen Ideal der Liebe gehart das Prinzip der Einzig-
artigkeit: Die Liebe kann andere Beziehungen als gleich wichtige nicht

dulden, sie erhebt Monopolanspruch, auch wenn dieser zeitlich, manch-

mal situativ beschrinkt ist. Dieses Moment des 'nur eine/n' ist verquickt
mit dem des 'nur Du', andere Relevanzen werden in der Intimitiit nicht

erlaubt.

„Den Menschen, den man liebt, der ist sauber und der ist in Ord-

nung, der ist rein und der ist edel, ja. Der hat kein Aids."

(w 08/16)

Dem Thema 'Kondom' haftet hingegen das Thema 'Aids' an und diesem

das Attribut des Allgemeinen. Werden Aids und Kondome thematisiert,
so klingt damit zugleich die Wahrscheinlichkeit anderer Intimititsbezie-

hungen an, das romantische Ideal der Einzigartigkeit und der Treue wird

zumindest auf der Basis wahrgenommener semantischer Dissonanz pro-
blematisch. Wechselseitiges MiBtrauen bezuglich der Lebensweise des

jeweilig anderen kommt auf, Verantwortlichkeiten, wer wem miBtraut

und warum, mussen geklart werden - die 'Atmosph3re' ist dahin.

„. . . jemand, der in mich verliebt is oder halt was far mich emp-

findet, der kennt mich auch in gewisserma en. Und kennt auch
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meine Einstellung zu ner Beziehung und zu der Entwicklung von

Sexualitat. Und wenn ich dann gefragt wilrde, ja, wie denn das sei

mit Aids, das hat irgendwo, obwohl das wahrscheinlich Schwach-

sinn is, aber es gibt . .
ward mir das Gefitht geben, daft man mir

quasi unterstellt, zu nem gewissen gefahrdeten Personenkreis zu

zahlen, vielleicht ne Person zu sein, die oft ihre Partner gewech.
selt hat oder

. Wei  du insofern. Es ward mir irgendwo en

wahnsinnig negativen Beigeschmack geben." (w 47/19)

5. In einem weiteren Punkt fallen die Liebesvorstellungen und die mit

dem Kondom ins Feld gebrachten Assoziationen auseinander. Das se-

mantische Differential von Sexualitat ist im Bereich von Lust, GenuB,
Fortpflanzung und Leben lokdisiert.

„. . .
da haben wir von Anfang an viet druber geredet, und irgend-

wo auch das Miteinanderschiafen nicht so gesehen, dajl es ehm,

ja das es wirklich ehm eigentlich auch Leben bedeutet, das Mit-

einanderschkifen. Weil es ist immer so, daB du, dajj eine Schwan-

gerschaft daraus entstehen kann." (w 11/13)

Kondome und Aids werden hingegen mit Tod, Leiden, Seuche, Dahinve-

getieren und Bedrohung assoziiert (vgl. Lenzen 1987; Bardeleben et al.

1985). Die Polarimt der beiden Dimensionen plausibilisiert die Schwie-

rigkeit, das eine mit dem anderen zu verknupfen, Aids und die Verhu-

tung einer Infizierung wihrend sexuelier Interaktionen zu thematisieren.

Auch fur diese Diskrepanzerfahrung finden wir Beipiele in unserem Ma-

terial.

„Und wenn man jetzt in so ner Situation halt auch so nach eh, ja
nach Kondomen fragt, speziell jetzt, eh „kB uns doch en Kondom

nehmen" oder so was, das eh, eh, das papt irgendwie nich so in die

Situation irgendwie rein. Weil das is irgendwie, dann dreht sich das

direkt weiter, ne ..(..).. klar, mit Kondomen, das nachste Wort

is Aids, ne
. (. .) . .

Und eh, das is sicherlich kein eh Wort, an dem

man also, mit dem Wort so im Hinterkopf oder Gedanken, mit dem

man dann irgendwie sick lieben kann oder so . (. .). mit Kondo-

men is ebend direkt, sind direkt eben so Worte verbunden, die

ebend eh, so ne Zweisamkeit oder so'n, so'n Zusammensein oder

Sich-Lieben irgendwie so eh im Widerspruch stehen, ne." (m 12/23)
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,Das anzusprechen is... das war(ie erst mal irgendwie eh +ja,
zersturen halt, ne, die Situation. Find ich. Ward schon irgendwie
das auflosen, ne. Also pfhh, weit, man is daja in ner Situation, in

der man irgendwie ganz anders eh sich gibt, so. Wenn man ir-

gendwie zusammen mit irgendwetchen Leuten is, dann is man

nich zu jemandem zartlich oder so, ne. Oder fa t 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 Gedan-

ken, ne. Also denkt eh, was wei  ich, an Haut oder sonst irgend-
was, ne. An Saint oder was weiB ich, an Augen oder aberhaupt,
dajt da en Mensch is, ne, mit dem man irgendwie ... da  der lebt

und eh, dajl man setber irgendwie lebt und
.

wenn dann irgend-
wie so

.
das zerstan halt. Mit Aids is eben nich Leben verbun-

den oder. Da is eben Tod auch mit verbunden, ne. Und das is

ebend eh
. .

das zerstort, ne. Deshalb glaub ich eh, spr . .
also

hab ich das auch nich angesprochen, ne. Atlein schon # auch eh,
is nich so, daB, daB es so die

. .
diese eh liebevollen Sachen

zerstart, sondern auch, wenn man Lust hat. Wenn man einfach
nur Lust hat irgendwie." (m 12/23 -24)

Die Assoziationen, die die Befragten mit Kondomen verbinden, gehen in

eine diametral andere Richtung als die Assoziationen, die mit Sexualitat
verbunden sind. Kondomen haftet der Geruch des Schmutzigen an:

,Ach, diese Automaten hangen da in den Kneipen und und, das is

irgendwie so, das hat so far mich so'n komischen Geschmack

oder Geruch oder so. Die ganze . .
halt auch wenn man in ner

Kneipe is, aufem Klo, das stinkt schon, und dann sieht man diese

Automaten und so. Das verbin(let man irgendwie damit: (14)
„Und die hatten auch so'n komischen Geruch, ne. Also, waren

halt auch so biBchen ein... mit so ner Creme tiberzogen oder so.

Diese Creme hatte irgendwie so'n Geruch, also irgendwie wie

so'n Desinfektionsmittet, ne. Also das hat irgendwie gerochen.
Unddas. den Geruch, den mocht ich aber doch nicht, ne."

(m 12/17)

6. Die Thematisierung von Kondomen kollidiert nicht nur mit den Lie-

besvorstellungen, sondern auch mit den fur intime Kommunikation typi-
schen Strategien der Abstimmung. Safer sex scheint im Kontrast zu der
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Uneindeutigkeit und Indirektheit kommunikativer Abstimmungsprozesse
ein Verhaltensmuster darzustellen, daB das sich entwickelnde intime Ge-

schehen unmiBverst ndlich festlegt. Indirekte Kommunikationsstrategien
der Aushandlung von Intimitit auf der einen Seite und die Direktheit und

Eindeutigkeit der Kommunikation, die mit der Thematisierung von 'safer

sex' verbunden ist, bilden einen Widerspruch, der das Nichtpraktizieren
von 'safer sex' motivieren kann. Mit dem Kondom wird eine eindeutige
Zieldefinition und Ausrichtung des intimen Kontaktes festgelegt; einer

offenen Gestaltung mit absichernden Ruckzugsmaglichkeiten steht das

Kondom als „zu konkret" entgegen.

„Weil, das is auch so jetzt, also pjhh, wenn jemand Kondome

kauft, dann zeigt er ja damit, dajt er irgendwie Geschiechtsver-

kehr hat oder haben konnte oder so hat und. Ja, das is halt ir-

gendwie gut, ne. Also, es is nick irgendwie, also, das is irgendwie
so Zeichen halt auch. So auchfur einen selber, ne." (m 12/13)

„Das, was ich nervig jinde, ist halt eben, ja o.k., dann ist halt

eben so, daB man sofort den ehm, den, da anfangen mid, sollte.

Das ist dann schade irgendwo. Es ist dann so: o. k., jetzt passiert
das und das, also man hatte jetzt schon ein Kondom benutzt und

jetzt muB es ja weitergehen, wir konnen nicht einfach umsonst ein

Kondom benutzen und so. Das ist das, was mich daran start an so

einem Ding." (w 11/15)

Besonders Manner mhlen sich durch diese materiale Vereindeutigung
des Handlungsablaufs unter Handlung*truck bzw. 'Vollzugszwang'. Kon-

dome setzen einen unter Druck, die Erektion aufrechtzuerhalten:

Ja, das fand ich schwierig. Ja. Also, ich war nich so irgendwie
locker. Ich war irgendwie bijtchenverkrampfter und deshalb lief's
auch nich so gut. Also hat ich so das Geftihi, ne. + Also + ja, es

war halt, es war halt so'n so'n Druck dahinter bi chen." (m 12/19)

7. Intime Interaktion erfolgt in der Regel in Form einer „Schritt-
fur-Schritt-Interaktion" mit dauerhaften Rackkopplungsschleifen zu den

Handlungen des jeweilig anderen. Eine vollkommene Interaktion soil

sich in einer Symmetrie der jeweils von den Beteiligten lancierten Hand-

lungen ausdrucken, wobei das sexuelle Miteinander simultan und von
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dem Liebespaar selbst gestaltet wird. Das Kondom markiert gegenuber
dem iterativen Prinzip des Prozessierens einen sturenden „Einschntt" im

sexuellen Geschehen; die durch aberindividuelle 'sachliche' Vorgaben
bedingte Ziisur im sexuellen Akt wird negativ erlebt:

„. . .
weil das Kondom hat ja dann schon so ne Zen

. .
Zasur. Und

beispielsweise, wenn es jetzt richtig gut abging, und er merkte

das, dann wollte er halt nick aufharen, um das Kondom anzuzie-

hen, und dann haben wir erst mal so weitergemacht, ne, ich bin

dann gekommen, und dann hat er das Kondom angezogen. Aber

das fand ich dann wieder doof. Verstehst du, wie ich das meine?

Weil es es war nich so ne Gleichartigkeit, ne: (w 34/12)

,Aber halt so die Erfahrung, dann auf einmal praktisch irgendwo
mittendrin en Schmitt machen zu massen, um erst mal zu sagen,

so, jetzt muji ich mir erst da mein Kondom drtiberroilen, und dann

konnen wir weitermachen
. . (. .) . .

das hat mich schon gestort.
Weil ich hatte in dem Moment irgendwie so den Eindruck, als als

wilrd irgendwas Sachtiches, irgendwas Maschinelles ablaufen."
(17) Das „hat halt so was mit der Technik zu tun, was mir nich

nich gefalit. is eh... mehr spielerisch hak, nebenbei und nich so

so direkt abbruchsma.Dig. Aber trotzdem. Ich denk mir, soviet

Mithe man sich doch gibt, irgendwo is es halt en Einschnitt."(17)
,Aber ein Kondom is en Kondom." (w 47/18)

8. Wir hatten den Einsatz indirekter Kommunikationsstrategien und den

ProzeB des iterativen Kennenlernens als eine von den Akteuren benutzte

Li sungsform zur Bewaltigung von Unsicherheiten und nicht definierten

Erwartungen interpretiert. Diese Unsicherheiten reduzieren sich, je lk-

ger sich die Partner kennen und eine eigene Geschichte zur Strukturie-

rung weiterer Kommunikationen aufgebaut haben. Die Vertrautheit des

Miteinanders hilft dann auch aber 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 haufiger schiaf. Da is dat eh is

dat nich so dat Problem
.

Weit das da eh mit eingebaut wird, in

irgendwetchen SpaB, den man macht. Oder man unterhalt sich
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dabei auch noch oder
...

Das is hatt ein anderes Miteinander-

schlafen, weil ich das viet haufiger mach mit der. Und dat so die

einzige feste Beziehung is im Grunde. So ne so ne dauerhafte.
Alles andere haufig so was is von nem Monat vielleicht. Oder

vietleicht von ner Nacht nur . .
Da is dat irgendwie wat

. . ja also

Eheahnlicheres, wat mehr Routine hat
.

Und wo vielletcht so eh

en bloder Witz tiber so'n Pariser bei jemand, den man nich so gut

kennt, schon wat is, wat eh die Stimmung da kaputt machen kann,
is dat da gang und gabe, zu uberlegen, welche Drucke man drauf
machen konnte oder so. So'n bi chen zu verulken." (m 49/11)

„Wenn man jahrelang mit jemanden zusammen ist und das ist ja
irgendwie wie gesagt, schon eingespielt, so man weiB, gleich
muBte aujhoren, dann muBte das Ding tiberstreifen und dann

fangste, machste weiter oder wat. Das war einfach alles so ein-

gespie[t. Und die Situation war aber nicht eingespielt "

(m 30/7)

Resumiert man die Ausfuhrungen zu Erfahrungen mit und Einstellungen
und Haltungen gegenuber Kondomen, so scheint in den von uns erhobe-

nen Interviews die Einbettung eines risikoarmen Sexualverhaltens zu-

mindest problematisch und mit Unsicherheiten und Unvertriglichkeiten
behaftet zu sein. Das Kondom selbst mit der ihm eigenen Materialbe

schaffenheit, die mit dem Kondom verbundenen Bedeutungsgehalte und

die mit einer Kondomverwendung verbundenen Handlungsnotwendigkei-
ten und Umgangsqualitaten laufen den Sinnauslegungen und Strukturie-

rungsmomenten von Intimitit entgegen. Eine Thematisierung und Prak-

tizierung von 'safer sex' kollidiert sowohl mit den Liebesvorstellungen
der Akteure, als auch mit den fur intime Kommunikation typischen
Handlungsstrategien: Der hinter den Liebesvorstellungen versteckten

Sexualitat steht die mit Kondomen verbundene Offenheit der sexuellen

Intention gegenuber, Vertrauen steht MiBtrauen gegenuber, die Vorstel-

lung des Gleichklangs der Seelen, die in der sexuellen Vereinigung ihren

Ausdruck findet, kollidiert mit den mit Kondomen verbundenen Grenz-

ziehungen, die Einzigartigkeitsvorstellungen geraten in Widerspruch zu

den mit Kondomen assoziierten anderen Beziehungen und die Lebens-

semantik kollidiert mit der Todessemantik. Die fur intime Kommunika-

tion typischen indirekten Strategien kollidieren mit der Direktheit und

Eindeutigkeit der Kondomverwendung, die Einfithrung des Kondoms
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schlie81ich bedeutet eine Ziisur im gleichfarmigen Ablauf der langsamen
Ann herung.

Es ware aber verfehlt, die Kondomverwendung in einen unautlesbaren

Gegensatz zu den Implikationen und Strukturierungsmomenten von In-

timitat zu setzen. Denn in dem erhobenen Material finden sich zahl-

reiche Darstellungen, in denen den Sexualpartnern eine Einbettung der

Kondomverwendung im Rahmen der interaktiven Abstimmungs-
bemahungen gelungen ist. Allein es bedarf besonderer Bedingungen und

Bemuhungen der Akleure, gegen die Strukturprobleme anzugehen und

die Thematisierung und Praktizierung in den Interaktionsverlauf zu inte-

grieren. In den Fallgeschichten, in denen eine Kondomnutzung erfolg-
reich und relativ komplikationsfrei in das intime Handlungsgeschehen
integriert werden konnte, scheint das Gelingen von verschiedenen Mo-

menten abhingig gewesen zu sein. Welche Faktoren sind hier bedeut-

sam?

1. Eine Kondomverwendung kann unter doppelter Intention erfolgen:
zum einen als Verhutung einer Schwangerschaft, zum zweiten als Infek-

tionsschutz. Gelingt es Akteuren, die Kondomverwendung als Verhiltung
in die Interaktion einzufuhren, 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 bipchen linger dageblieben, und wir lagen glaub
ich auch im Bett wieder, + tind ich glaub, sie hat irgendwie den

Vorschlag gemacht, Kondome zu nehmen. Und eh, da hab ich ihr

gesagt, ich weij3 nick, wie das is, ne, mit Kondomen. Hat ich ir-

gendwie keine Erfahrung mit, und dann hatte sie gesagt, eh, also

ihr fraherer Freund hatte 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 mochte

sie nich, die Pille nehmen
. . (. .) .

Sie sagte, das wiirde ihrem

Karper schaden und so. Und eh, sie warde halt eben das entweder

so machen, d  sie das mit den, die lage abzahlt oder eh, daB sie

irgendetwas anderes nimmt. Und da haben wir uns daruber unter-

haken. Und dann, ja, dann hab ich Kondome gekauft."
(m 12/12-13)
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Die Thematisierung der Frage der Verhutung und des Sichschiltzens

kann dann als Ausdruck von Verantwortlichkeit und erwunschter Ab-

stimmung gewertet werden.

. . .
das hatte sie noch keiner gefragt, ne, das mit der Verhatung

oder so. Und, ich glaub aber auch, sie fand das gut, da  ich das

gefragt hab, ne. DaB ich das nich alles so laufen lasse, ne. Sie

hatte auch irgendwie so das Geftiht, da  sie daftir verantworttich

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 weiB irgendwie, man schtaft jetzt gleich zusammen

oder so, ne, hat man irgendwie das, also ich hab irgendwie das

Gefilht, daB das leichter ruberkommt, nach der Verhiltung zu

fragen. Weil das auch irgendwie so'n, so'n Zeichen is von irgend-
wie, von ner Zusammen also von ner Abstimmung, ne:

(m 12/22)

Vorstellungen einer gleichgewichtigen Verantwortlichkeit der Partner

kdnnen ebenso ihre Umsetzung finden. Kondome beziehen den Mann in

die Verantwortung einer Schwangerschaftsverhiitung mit ein:

„Bei mir war es ja schon so, daB ich es als Empfangnisverhiltung
schon benutit hab. Also insofern war's mir auch immer wichtig,
welches Verhaltnis der Typ dazu hat, ne. Undfar mich war das ir-

gendwie erleichternd, wenn der Typ das retativ unkompliziert
nahm, weil ich damit die Verantwortung nich mehr so hatte."

(w 34/12)

2. Die Thematisierung der Benutzung von Kondomen unter Verhutungs-
aspekten erm6glicht zwar die Ausblendung der Aidsassoziationen; die

Frage, wie das Kondom in die intime Handlungssequenz integriert wer-

den kann, bleibt damit aber noch offen. Wir finden in unserem Material

Beispiele fur eine gelungene Integration. Ein Teil dieser gegluckten Ver-

suche ist auf die besondere Handlungskompetenz der Akteure zuruckzu-

fuhren. Sie verlassen das Strukturmuster, das wir als ein Prozessieren

mit dem Rucken zur Zukunft beschrieben haben, drehen sich gleichsam
um und strukturieren ihre Handlungen souveriin „im Angesicht" des

Beischlafs. Aber gerade die Vertreter einer romantischen Liebe tun sich

mit einer solchen „Wende" schwer.
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„Er hat zuerst gefragt, wie das mit Verhiltungsmitteln ware. Und

dann habe ich gesagt, ich nehme keine Verhiltungsmittet, bzw. ich

habe ein Diaphragma, das ich aber nicht dabei habe, und dann,
tja, dann war das eben kiar mit Kondom."(9) „Und dann hat er

gesagt, ja, dann ziehe ich ein Kondom ilber. Er muBte dafilr sich

dann hinsetzen, weil er die von seinem Bett aus nicht erreichen

konnte, hat die dann aus der Schachtel genommen und sich dann

im Sitzen so ilbergezogen. Und ich habe dann irgendwie (label -

ich bin liegengeblieben und habe ihm solange irgendwie aber den

Racken gestreichelt oder so." (10) „.. .
hatte so einen nattirlichen

Umgang damit oder auch so eine offene Art, daF iberhaupt keine

Peintichkeit aufkam. Und ich weiB noch, daB ich ihn dann gefragt
habe, was far eine Sorte das ist, dajl er die dann irgendwie noch

angepriesen hat, da  er mir auch das Geftihl gegeben hat, da 
eT

.
sich gut informien hat." (w 09/10)

„Dann meinte er nach ner Zeit auch, 'ich hot jetit mal ein Kon-

dom; das hat mich dann irgendwofasziniert, so da  er vallig oh-

ne Scheu aus dem Bett ausstieg . .
sein kleines Kofferchen stand

jetzt neben dem Kleiderschrank. Dann hat er sein kleines Koffer-
chen aufgemacht und hat dann so ein kleines Lederetui rausgeholt
und da waren die Kondome drin. Das fand ich so, das ist ja schon

Perfektionismus hier." (11) „Er hat sich ans Bett unten ans Fujten-
de gesetzt und hat sein Kondom rtibergestreift und ich habe auch

zugeguckt und dann haben wir das erste Mat miteinander geschia-
fen." (w 08/12)

„Und das hab ich dann einfach so gemacht. Ich glaub, sie hat das

auch gar nicht so richtig mitgekriegt, weil sie auf dem Rucken

tag. Und ob sie jetz£ die Augen zu hatte oder auf hatte, wei.0 ich

nich. Das passierte dann doch irgendwie uber sie hinweg. Hat

sich da eher ausgeliefert. Gerne ausgeliefert eigentlich .

(m 41/12).

In all den zitierten Beispielen einer gelungenen Kondomverwendung ha-

ben wir es mit Akteuren zu tun, die selbstbewuBt das Geschehen gestal-
ten, den anderen offensiv angucken, an dem Anziehen des Kondoms par-

tizipieren und sich nicht durch indirekte Handlungen durch den Bei-

schlaf mogeln.

156



3. Eine Ahnlich souveriine Haltung der Akteure im Umgang mit Intimitift

liegt den Beispielen zu Grunde, in denen das Kondom entgegen seinen

sterenden Implikationen als belebendes Moment in das sexuelle Handeln

der Intimpartner eingebaut wird. Hier werden die spielerischen Etemen-

te von Intimitat aufgegriffen und mit Hilfe des Kondoms gesteigert. Die

Frage der Verhatung wird wie jedes andere Thema als eine M6glichkeit

aufgegriffen, Spall miteinander zu haben; die Ernsthaftigkeit der vielen

Intimgeschichten anhaftenden Handlungsprozesse und der mit dem Kon-

dom verbundenen Assoziationen lounnen kompensiert werden. Aber

auch diese L6sungsform findet man nicht haufig bei den Vertretern ro-

mantischer Liebe.

„lch finde die eigentlich ganz lustig. Irgendwie ich finde es ei-

gentlich unheimlich schan, so ne Unterbrechung, mal packste ein

Kondom aus, und es macht St)aB. Ich finde es eigentlich nett
. .

(. .) . . es ist ne nette Unterbrechung, wo man einfach so mitein-

ander einfach bastelt. So einfach so ne schane + ehm,+++so
ne ++. Ich kann es schwer ausdracken, es ist irgendwie +++,
so sowas, ne Unterbrechung. Man muB einfach mat was anderes

miteinander machen. Man spielt ein bi chen." (w 11/15)

„Wir haben auch sehr viel Witze dabei gemacht. Er hat also die

Kondome angepriesen, wie warme Semmel, ach ganz toll und

ganz super . , .
er hat mich dann so tiberreden konnen, dap wir

miteinander, daB Kondome jetzt gut sind, ich mochte ihn auch ir-

gendwie so gerne .
er hat mich dann mehr so durch Zarttich-

keit uberredet, nicht mehr zu reden.- (w 08/11)

Auch nach dem Beischlaf kann das Kondom als Gegenstand aufgegriffen
werden, mit dem man seinen SpaB haben kann:

. . . irgendwo noch SpaBchen mit gemacht . . (. .) . .
wir haben

Knotchenmuster darein gemacht. So verschiedene Knotchen. Und

hier aufgehangen und da aufgehangen. Und am nachsten Morgen
hat's dann einer irgendwo versteckt und der andere hat's dann

wiedergefunden und sich tierisch druber beommelt und (Lachen).
Also das war eigentlich das ganze Kondom nur ne ne Rumspiele-
reii." (w 47/18)
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,Man schmeiBt es hinter den Schreiblisch. (Lachen) Oder in den

Blumentopf . . (. .) . .
Also irgendwie auch ein bijchen 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 ei-

nes Kondoms die Aufmerksamkeit der Partner auf das Geschlechtsteil

des Mannes konzentriert. Der eregierte Penis erfihrt eine leichte Asthe-

tisierung und dies durch die Handlung der Kondombenutzung und der

damit verbundenen Pause. Die Kondombenutzung selbst erhalt damit et-

was .Schanes". Auch in dieser L6sungsform weichen die Akteure von

dem Strukturierungsmuster von Intimitit ab. Sexualitit wird offensiv

und direkt ausgelebt:

,Also in dem Moment, wo er ein Kondom anzieht, verandert sich

schon was dadurch, weil in dem Moment ist es ja auch nicht so

flieBend dadrin, sondern er steht auf, geht das hoten, zieht es an,

ab dann Fingt halt auch so ein Spiel halt an zwischen uns, das

bleibt jetzt nicht dabei, wie er das Kondom nimmt und anzieht
oder wie wir dartiber reden vorher, das geht eben darin ilber. Al-

so in den ganzen Akt ilber und sich irgendwie auch die ganze Si-

tuation verandert" (12). Das Kondom
„. . beeinfluBt ja, Also

eher, daj3 es vielleicht so bewujlter wird: Schon wie ihr Freund

sich das Kondom anzieht, „das zu beobachten gefallt mir so-

gar" (11). Sie entdecke bei sick eine distanziertere Haltung dem

Freund gegentiber, „. . . dafl von mir aus mehr Aufmerksamkeit
kommt

... auf ihn" (12/13). Die intime Situation verandere sich

fur sie schon darin, „. .
wie wir andere Ideen haben, miteinander

zu schlafen." (w 07/12).

,Mir macht es teilweise, mir inacht es SpaB, das auch ilberzustal-
pen . f. .) .

Also ich finde es irgendwie blode, also irgendwie
tut es mir dann irgendwo auch, wenn der Mann sich umdreht und

ne sick ein Kondom tibersttilpt, es ist irgendwo ehm + + ich wei. 
es nicht. Es kommt draufan, es kommt auf die Situation an.

Es kann man wundervoll mit dnbeziehen." (w 11/15)

5. In einigen Fallen werden von den Interviewpartnern auch positive Ef-

fekte einer Kondomverwendung thematisiert. So kann beispielsweise das
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Kondom vom Mann instrumentell eingesetzt werden, um den Ge-

schlechtsakt zu verliingern.

„Letztendlich muB ich sagen, dajl ich mit Kondomen eigentlich
gar nick sclitecht fahre, weit's einfach meine

. .
meinen Orgasmus

hinauszogert. Und andererseits empfind ich's nattirtich gefuhlsin-
tensiver, wenn das ohne Kondome passiert, wenn man ohne Kon-

dome miteinander schilift." (m 41/12).

Fassen wir die Ergebnisse dieses Kapitels zusammen. Wir haben danach

gefragt, wie sich eine Thematisierung und Praktizierung von 'safer sex'

fur die Akteure, die sich am Ideal romantischer Liebe orientieren, mit

der Grundstruktur intimer Kommunikation vertragt, wie sich die spezifi-
sche Handlungssequenz einer Kondombenutzung in das intime Interak-

tionsgeschehen einpaBt. Die Interviews zeigen, daB sich in der Regel ei-

ne Kondombenutzung als schwierig erweist. Die Thematisierung einer

Kondomverwendung st6Bt auf Spannungslinien, die zum einen aus den

Liebesvorstellungen der Akteure, zum anderen aus den Strategien inti-

mer Kommunikation resultieren. Wir haben versucht, die einzelnen Kon-

fliktpunkte genauer empirisch zu beschreiben. Sollen diese Oberwunden

werden, bedarf es besonderer Bedingungen und Kompetenzen der Ak-

teure. In den FAllen, in denen eine Kondomverwendung gegluckt 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 Verhutung
und nicht im Kontext eines Infektionsschutzes, die offensive direkte Ge-

staltung des Beischlafs und einer Kondomverwendung, die ironisch

spaBige Integration von Kondomen in den intimen Handlungsablauf und

eine Asthetisierung des m nnlichen Glieds wiihrend der Kondombenut-

Zung sind L6sungsformen, die man aus den Interviews rekonstruieren

kann. Ob und wie man an diese Lasungen in einer gesundheitlichen Auf-

kilrung ankniipfen 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 Offen-

heit und Unterstrukturiertheit der intimen Situation ergibt, verlangt von

den Beteiligten eine Reduktion von Sinnuberschussen und eine zuneh-

mende Vereindeutigung der komplexen sozialen Situation. Die notwen-

dige Interpretations- und Definitionsarbeit der Interaktionspartner ge-
staltet sich, wie wir gesehen haben, auf dem Hintergrund der jeweils
von ihnen priiferierten Beziehungs- und Partnerschaftsideale. Die Erwar-

tungen und Anspruche, die sich um Idealvorstellungen eines optimalen
Beziehungsmodus zentrieren, helfen, die Vielfaltigkeit und Vieldeutig-
keit der Informationen zu kanalisieren und die Offenheit der Situation

intimer Kommunikation zu strukturieren. Dabei orientieren sich die Ak-

teure nicht alle am Ideal einer harmonisch-reziproken Liebesbeziehung.
Fur einen Teil der Befragten verbindet sich mit dem Eingehen einer inti-

men Beziehung in erster Linie der Wunsch nach einem lustvollen sexuel-

len Erlebnis - ein Erwartungs- und Vorstellungsraster, das eine alterna-

tive Handlungsausrichtung der intimen Situation mit sich bringt.

Schon in unseren theoretischen Vorannahmen hatten wir auf die Exi-

stenz eines anderen Musters verwiesen, das andere Handlungsziele als

das romantische Liebesideal verfolgt. Das hedonistische Liebesideal ist

dadurch gekennzeichnet, dall 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 st rker eine allein auf die eigenen sexuellen Bedurf-

nisse ausgerichtete Handlungsorientierung in den Vordergrund. Bei der

Betrachtung des von uns erhobenen Fallmaterials finden wir unsere An-

nahme bestatigt, daB in Abgrenzung zu dem Ideal einer romantischen

Liebessemantik ein zweites, wenn auch weniger verbreitetes, intimes

Handlungsmuster existiert, das sich als ein hedonistisches Intimitats-

ideal qualifizieren liBt. 20 der insgesamt 50 erhobenen Intimititsge
schichten kOnnen dem hedonistischen Ideal zugeordnet werden.

Um die Charakteristik des hedonistischen IntimitAtsideals und die ihm

eigenen Strukturierungsmomente und Problemfelder zu erlautern, schla-
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gen wir einen anderen und kurzeren Weg ein, als wir bei der Analyse
des romantischen Liebesideals gegangen sind; wir haben dieses Vorge-
hen am Ende von Kapitel B II. begandet. Wir stellen unseren Ausfuh-

rungen ein prototypisches Falibeispiel aus dem Interviewmaterial zur

Illustration unserer Analyse voran. Wir fragen dann, wie sich das hedo-

nistische Ideal einer monologischen Orientierung am sexuellen Lustge-
winn kontrastierend von dem romantischen Liebesideal abhebt, wie in

dem Verfolgen eines hedonistischen Ideals die problematische Grund-

struktur von Intimitit eine spezifische Sinnauslegung und Zurichtung
ermhrt (1). Die Ausrichtung der intimen Begegnung auf einen augen-

blicksorientierten sexuellen Lustgewinn geht mit spezifischen Struktu-

rierungsbemuhungen der intimen Situation einher. Dabei weichen die

eingesetzten kommunikativen und regulativen Strategien zum Teil von

denjenigen ab, die wir bei der Darstellung der am romantischen Liebes-

ideal orientierten Intimitatsgeschichten kennengelernt haben; in welcher

Weise die Orientierung an einem hedonistischen Ideal die Ansteuerung
eines intimen Kontaktes strukturiert, versuchen wir zu rekonstruie-

ren (2). AnschlieBend gehen wir der Frage nach, wie sich die Problema-

tik eines Aids-priventiven Verhaltens mit einer Orientierung an sexuel-

lem GenuB vertriigt, welche Probleme und Chancen fur die Einbettung
der Kondomverwendung in die intime Handlungssequenz mit dem hedo-

nistischen 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 Gesche-

hensablauf in Hinblick auf das angestrebte Ideal zu vereindeutigen ver-

mag.

Beispiel: Der uberleeene Anmacher (Interview Nr. 17 1

Der Interviewte befindet sich mit seinem Bruder und zwei befreundeten
Frauen in einer Diskothek. Wahrend die Frauen alleine auf der Tanzfla-
che sind, erblickt er „ein Madchen"; beide kennen sich lediglich vom

Sehen. Er sieht wiederholt zu ihr hiniber, was sie auch bemerkt, es

kommt .zum ersten Btickkontakt". ,Man muB das sicherlich erst mal bei

kurzen Blickkontakten belassen. Einfach um zu sehen, ob ein gewisses
Interesse da is oder nich." Durch den Blickkontakt sei er sick sicher ge-

wesen,,dafl es klappen warde..(..).. zumindest, daj3 ich mich mit

ihr unterhalten kann." Wie zufallig sucht er die raumliche Nahe der Frau
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auf, indem er sick mit seinem Bruder zu dem in ihrer Nahe befindtichen
Tursteher der Diskothek gesellt. Die drei befreundeten Manner beginnen
ein Gesprach. Der unternommene Ortswechsel macht fur den Mann das

Interesse der Frau an seiner Person deutlich:
.. . .

und da hab ich halt

gemerkt, da  sie so gesehen auch ein gewisses Interesse hatte, weit sie

dann nattirlich auch wieder mehr dann in Richtung, nich in Richtung
Tan flache geguckt hat, die dann auf der anderen Seite war, sondern

dann auch eher in Richtung Tursteher, und so merkte ich dann an und

far sich schon ganz gut, daB da ne gewisse Sympathie oder Interesse vor-

handen war." Der Interviewte a ert gegenaber den beiden anderen

Mannern die Absicht, zu dem „interessanten Madchen" zu gehen. Diese

Offentliche Kundgabe seiner Absichten erlebt er als ,Ansporn, dann

braucht man sich auch nich so nen gro en 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 . (..). Well man in dem Moment

natilrlich auch keine, keine Angst zeigen machte." Er stellt sich zu der

Frau hin und grinst sie an, die Frau lachelt zurack. Sein Bruder gesellt
sich ebenfalls hinzu; da dem Interviewten selbst in dem Moment wenig
einfallt, eroffnet sein Bruder das Gesprach und binnen kurzem ist man in

ein Dreiergesprach vertieft. „Und dann war 's fur mich relativ einfach,
mit ihr weiter nber irgendein Thema zu reden." Der Bruder zieht sich

nach kurzer Zeit zurtick und geht zu den beiden befreundeten Frauen

hintiber, die mittlerweite von der Tandflache zurtickgekommen sind. Der

Interviewte unterhalt sich mit der neuen Bekanntschaft uber seine beruf-
liche Tdtigkeit in einer Klinik; dieses Thema macht ihn in den Augen der

Frau interessant, zugleich weip er eine Menge zu erzahlen. Die „beiden
anderen Madels" kommen zu dem Paar und beschweren sich ilber die

Abwesenheit des Interviewten. Bevor er Rich wieder zu seiner Gruppe be-

gibt, treffen beide eine indirekte Verabredung far ein Wiedersehen: „tch
hab gesagt, 'wie lang bleibst du noch hier?' Und da sagte sie, wuBte sie

noch nich genau, sie wollte jetzt vielleicht noch in ne andere Discothek

faliren, aber es kannte sein, daB sie nachts um eins oder zwei Uhr noch

mal vorbeischauen wilrde. Und das war's dann." Gemeinsam mit den

beiden anderen Frauen und seinem Bruder verbringt der Mann einen

„amilsanten" Abend, bis die anderen ins Bett wollen und er sie nach

Hause fahrt. Er fithlt sich noch nicht made und faBt den EntschluB, zur

Diskothek zurtickzufahren, um zu schauen, ob die eben kennengeternte
Frau vielleicht zugegen ist.
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„Sie saB namtich da wieder alleine, war wohl auch zwischendurch in der

anderen Discothek gewesen und freute sich dann direkt richtig, daB ich

da ankam. Ich wurde also mit nem Lachein begri t, und das war filr
mich schon ein recht wirksames Signal, um zu sehen, daB ein gewisses
Interesse da war

. . (. .) .
dadurch wird man dann auch wiederum si-

cherer im Auftreten und Reden, wenn man dann merkt, dafi so gesehen,
da  das Interesse da ist." Man unterhalt sich tiber alles magtiche. Er

scherzt und versucht, lustig zu sein, um das Interesse an der eigenen
Person zu erhohen; er gibt Rich vielseitig, „nick nur so en ernsthafter
Typ, mit dem man nur liber irgendwelche Probleme sich unterhalten

kann, sondern man mu  denn so gesehen auch in gewisser Weise vermit-

teln, da  man viel Spa  zusammen haben kann." Die Belustigung der

Frau bestatigt ihn. DaB die Frau sich „ilberhaupt nich mehr fur andere

Sachen interessiert" und sich ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihn kon-

rentriert, wertet er als deutliches Zeichen ihrer Sympathie. Mittlerweile

ist es vier Uhr morgens, die Diskothek leert sich; beide fassen den Ent-

sch[ , getrennt nach Hause zu gehen und veriassen die Diskothek.

Der Mann ist sich der Zwiespaltigkeit der entstandenen Situation be-

wuftt: „. .
der Abschied war vietteicht so gesehen eher augenschein-

tich. Das he£Bt, ne Gelegenheit, um dann jemanden naher an sich zu

binden, so gesehen. So richtig mit Abschied, ich weiB nick, man hat

vielleicht gemerkt, daB + oder ich, im Grunde genommen wollt ich noch

gar keinen Abschied nehmen, und sie hat sicherlich auch, oder hab ich

auch so in gewisser Weise gemerkt, dafl 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 ge-

nommen war das nur, weil, weil in der Situation vielleicht nichts an-

deres mehr tibrig btieb." Ein ,Aiptomatisches Vorgehen" ist vonnoten,

um die entstandene o#ene Situation zielgerichtet voranzurreiben. Um die

Frau nicht abzuschrecken und nicht merken zu lassen, „wohin der Hase

lauft", ist der Mann bemilht, ,;ziemlich ruhig zu bleiben und nich ZU zei-

gen, daB man jetzt unbedingt mit ihr nach Hause gehen will". Zum Ab-

schied ki t der Mann die Frau 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 zugeneigt ist: Die

Frau hat ihm direkt ihre Wange entgegengestreckt, was er als Ermun-

terung interpretiert, sie kurz in den Arm zu nehmen. Durch eine an ihn

gerichtete Frage eroffnet sich erneut ein Gesprach zwischen ihnen. Der
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Mann schiagt vor, da es zu kalt ist, sich doch in sein Auto zu setzen. Im

Auto unterhalten sick beide weiter, „da war ilberhaupt kein Thema mehr

von nach Hause gehen oder so da." Durch konkretere Fragen klaren 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 korpertich berilhrt: „hab dann einfach den Arm

um sie gelegt, glaub ich auch ihre Hand genommen und die gestreichelt
und hab dann gemerkt, dap ihr das auch ganz gut gefet. Und hat, dann

irgendwann auch mich zu ihr rubergedreht, und es einfach drauf ankom-

men tassen und auf den Mund gekilflt." Die Reaktionen der Frau bestar-

ken ihn in seinem direkten Vorgehen: „hab schon gemerkt, daj3 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 soll man sagen, ihr etwas

warmer wurde. Das hat man gemerkt, also wurd dann auch etwas wilder

. . (..). .
und sich dann auch zi: mir raber beugte und dann auch recht

wild an zu kassen fing, und auch versuchte, was wei  ich, eh, an meinen

Racken zu kommen. Eh, das hab ich schon gemerkt. Und dann, was weiB
ich, so erste Gerausche kamen dann auch und von ihrer Seite her, eher

so'n leises Stohnen oder wie man's nennen soil." Der Mann hat ver-

sucht, ihr unter die Bluse zu gehen, „und das ging auch ganz gut': Doch

die Situation - „im Auto, morgens um funf Uhr, es war doch kalt" -

setzt dem Geschehen Grenzen. Nachdem sich das Paar „das erste Mat

abreagiert" hat, verabschiedet man sick und trifft eine Verabredung fur
den nachsten Tag zu einem Kinobesuch. Die Frau steigt aus, geht
hinaber zu ihrem Auto undfalirt nach Hause.

Beim Treffen am nachsten Abend fallt dem Mann das schicke Aussehen

der Frau auf, was er als Bemithen interpretiert, , laJ3 sie mich damit in

gewisser Weise anmachen wolite: Wahrend des Kinobesuchs streichelt

er der Frau den Arm. AnschlieBend gehen sie in ein Cafe und unterhal-

ten sich gemeinsam tiber den Film. Unvermitted macht der Mann den

Vorschlag, zu ihm nach Hause zu fahren. „So gesehen war es ne recht

dreiste Frage, zu sagen oder zu fragen, ob sie Lust hatte, mit za mir zu

kommen und da noch ein Kaffee zu trinken. Aber ihr war dadurch natur-

lich in gewisser Weise auch klar, ehm, dajl ich an ihr ein recht gro es In-

teresse hatte. Und so gesehen hat sie sich das vielleicht, na ja, ne Se-

kunde aberlegt und hat dann zugestimmt." Zuhause bei ihm bietet der

Mann der Frau ein Glas Wein an („ich hatte an und far sich auch ilber-

haupt keinen Bock, Kaffee zu kochen, das war an und fiir sick eher nur
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so gesagt"). Zielstrebig versucht der Mann, dem Geschehen eine eindeu-

tig sexuelle Bestimmung zu geben und die Partnerin in ihrem sexuellen

Begehren zu stimutieren. Sein erkundendes und direktes Vorgehen kiuft
fast lehrbuchhaft ab: wenn jemand in der Wohnung is, is es relativ

einfach so gesehen, dann, dann setzt man sich zusammen hin, aufs Sofa,
also nich gegentiber, sondern eher nebeneinander. Und dann haben wir

halt en Glasc/len Wein getrunken zusammen und ehm, uns unterhalten.

Wobei dann da auch wieder irgendwetche Sprilche dabei waren, mit in-

direkten Anspielungen dann vietteicht auch..(..).. Wenn man auch ne-

beneinander sitit. Man nimmt sich dann in den Arm, ki t sich und, dann

Leg ichs dann auch meistens 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, streichelt den Racken oder kilpt vor allen Dingen
am Hats, da merkt man, ob ne Frau empfindlich is, ob sie dafar
empfanglich is, das merkt man dann schon ganz gut. Oder ins Ohriapp-
chen. D. h. bei ihr, sie hatte so gesehen ein empfindliches Ohrtappchen,
und dann war das so gesehen nick so schwierig. Da merkt man dann an

und far sick schon, da  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 sagt, 'jetzt is Feierabend'

. . .
die Initiative geht dann so weit, daB man dann versucht, den ande-

ren dann auch auszuziehen." Der Mann entkieidet die Frau stackchen-

weise, verknapft mit Kassen. Die Frau wird zunehmend aktiver, beginnt
ihn ebenfalls zu entkleiden. Sie legen sick gemeinsam ins Bett, man um-

armt und k t sich; „irgendwann versucht dann, ehm, wie soll ich sa-

gen, na ja, da  dann gleich so gesehen, na ja, ihre Schenkel Offnet oder

so, und dann, und dann miteinander geschlafen."

Bevor es zum Beischlaf kommt, fragt der Mann die Frau, ob sie die Pitte

nehme; sie verneint dies. Unabhdngig von ihrer Antwort sei es far den

Mann von vornherein klar gewesen, daJ) er auf jeden Fall ein Kondom

verwenden warde, „einfach aus dem Risiko heraus, da  man Aids krie-

gen kann
. . (. .) . .

und da  auch andere Geschiechtskrankheiten damit

tibertragen werden konnen': Er geht ins Bad, wo er seine Kondome auf-
bewahrt: er zieht ein Kondom problemtos „ganz normal" an. „Da hat sie

auch ganz locker vom Hocker zugeguckt, zugesehen. War far sie auch

nich irgendwie, irgendwas Abweisendes oder sonst was." Nach dem Bei-

schlaf hat die Frau mit darauf geachtet, d  das Kondom „auch wieder

heile da raus kommt. "
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Die monologische Orientierung an dem eigenen Lustgewinn, die die

maglichen Widerstande der Frau zu ilberwinden hat, um zum Ziel zu

kommen, setzt sich im Kondomgebrauchfort: Praktiziert wird eine gene-
relle Kondomverwendung aus dem Interesse heraus, sick zu schiltzen.
Der eigene Umgang mit Kondomen bekommt Modellcharakier:

,Also, die Frauen sind da eher gehemmt, gerade, was Kondome angeht,
aber wenn man damit auch recht locker umgeht, dann verlieren sie an

und fur sich auch sehr schnell die Hemmungen. Wenn man das als ganz
natiarlich ansieht, dann ist das far die meistens auch kein Problem mehr.

Damn merkt man das auch, regt man sie auch zum Nachdenken eher an

mit."(14)

1. Charakteristika des hedonistischen Intimittitsideals

In unserem Beispiel wird die der Intimititsinteraktion eigene kommuni-

kative Leerstelle 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 GenuB erhtlt die erste Priferenz, Sexualitat ist nicht - oder

nicht in dem MaBe - an Liebesbedingungen geknOpft. SpaB zu zweit

durch das gemeinsame Ausleben des sexuellen Begehrens ist das Ziet

des Intimkontaktes:

„Sie wolite halt einfach mal ihren SpaB haben
. . (. .) . .

ich woll-

te auch meinen SpaB. " (m 01/4)

Der Intimkontakt zielt auf die Lust fur den Augenblick:

„einfach just for fun, in gewisser Weise ja. War also kein, keine

Absicht dahinter, mit dieser Dame langere Zeit befreundet zu

sein." (m 17/14)

,Das war schon fiir mich sehr uberraschend, da  ich mir das so
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selbstbewuBt sagen konnte, mit dem wilist du schlafen. (2) . .
das

war eine ganz enorme Spannung zwischen uns, . .
die ich so sel-

ten erlebt habe, und die hat mich eben so sicher gemacht, daB das

auch eben milpte mit ihm. DaB es auf jeden Fall ein Risiko wert

ware." (w 09/4)

Das situative Ausleben des sexuellen Begehrens ist das Ziel des Beisam-

menseins, gemeinsam ist man auf einen augenblicklichen sexuellen

Lustgewinn aus:

„la, das hab ich schon gemerkt, dail sie sehr heiB war und auch

darauf aus war, eh, in gewisser Weise was zu erleben, jetzt in dem

Moment." (m 17/8)

,Aber dann wiederum, im anderen Augenblick hat der Verstand

ausgesetzt oder sagen wir mal, die Korpersprache kam mehr raus,

ne. Mein Karper wollte das. Und in dem Moment hab ich mir ge-

sagt, ja, wenn du mit ihm schiafen wilist, dann tu es auch."

(w 46/12)

Dabei bleibt der erste Sexualkontakt (zunachst) unbelastet von weiterrei-

chenden Erwartungen an eine uber den Sexualakt hinausgehende Bezie-

hungsfortsetzung.

„ihr war auch so gesehen, so wie ich mich von meinem Verhalten

her gegeben hab, war ihr bis dahin an und fiir sich auch immer

ktar, dafl ich eh nicht der Typ bin, der jets direkt auf ne feste Bin-

dung aus is. Das war ihr aber so gesehen relativ egal, weil es far
sie halt sehr, sehr schan war, ne. Sie hatte da schon sehr viel

SpaB und Interesse dran und hatte von daher nie dadrauf verzich-
ten kOnnen." (m 17/15)

„Und ich hatte auch noch keine Rackmeldung dadruber, wie er

die Sache iberhaupt einschatu. Also hatte immer noch sein kon-

nen, daB dat fur ihn so ein mal is, und wir waren betrunken und

reden wir nich mehr draber." (w 45/10)

Sexuelles Begehren und sexueller Lustgewinn stellen fur die Hedonisten

eine Pr§ferenz fur sich dar, ohne eine Unterordnung unter das Ideal ei-
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ner romantischen Liebesbeziehung. Sexualitit gestaltet sich als ein Aus-

leben des lustvollen Begehrens.

2. An die Stelle der komplizierten Ausbildung von wechselseitigem Ver-

trauen und Verstiindnis, wie es fur die Anhinger romantischer Liebe ty-
pisch ist, dominiert bei den Hedonisten die erotische Stimulation des

Partners und durch den Partner. Die Erkundung der Eigenwelt der ande-

ren Person, die Selbstoffenbarung der eigenen Person und die Entwick-

lung von Verstiindnis fur die Perstinlichkeit des anderen tritt in den Hin-

tergrund. Der andere fungiert hier nicht als der erwahite Idealpartner,
den es in der Komplexitit seiner Persdnlichkeit zu entschlesseln gilt und

dem man sich selbst offenbaren machte. Hier ist der Andere der anzie-
hende Sexuatpartner, auf den sich das sexuette Begehren richtet und der

sexuellen Lustgewinn verspricht.

„Da  man also sagte, das war so'ne Frau, wo man seine sexuellen

Wiinsche halt ausleben kann, und die Frau dachte das dann von

dem anderen auch, und eh, es kam dann zu zwar auch

dazu..."(9) .Weit man zwar das sexuelle Erlebnis zwar hatte,
den anderen auch irgendwo mochte, gern . .

also wirklich gern

hatte, aber daj3 man den anderen quasi doch nich liebte."

(m 21/10)

3. Vorstellungen von Symmetrie und Gleichklang, die das romantische

Liebesideal begleiten, erfahren hier eine kilrperliche Sinnauslegung. In

der k6rperlichen Unmittelbarkeit des sexuellen Erlebens soll sich eine

wechselseitige Bezugnahme und eine Ubereinstimmung der Partner ein-

stellen:

„. . .
dieses Gefilhi, ein Blick und irgendwie, ja es ist dies klar.

Alles weitere fliept. Da brauch ich gar nich weiter nachzuden-
ken.. (..). . (lap wir irgendwie auf einer Linie waren."

(w 15/3)

,Da beruhte das einfach auf Gegenseitigkeit irgendwie. Das is

keine, keine dominantere Personlichkeit doch gewesen..(..).
Ja, automatisch haben wir halt verschiedene Sachen durchpro-
biert, aber das passierte halt automatisch so. Is halt so. Da gab's
keine Absprachen . . (. .) . .

Ich hab mich aberhaupt nick abge-
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stimmt. Das nahm seinen Lauf einfach so. Und da hat auch keiner

irgendwas gesagt. Ich glaub, es ist auch unangebracht, beim er-

sten Mal so tiefgreifende Sachen vorher noch abzuklaren, was

meiner Meinung nach auch gar nich geht, wie irgendwelche Wan-

sche oder so." (w 43/11)

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 konturlos. Man er-

fihrt nur wenig uber ihre Pers6nlichkeit; das, was man erffihrt, bezieht

sich auf korperliche und sexuelle Attribute der Partnerin. Wenn dem je-
weiligen Partner etwas Besonderes unterstellt wird, dann findet auch in

dieser Dimension eine Zentrierung auf Ki rperlichkeit und Sexualit t

statt.

Mit den spezifischen Intimitatsvorstellungen der Hedonisten sind Folgen
fur deren kommunikative Umsetzung verbunden. Welche kommunikati-

ven Strategien zur Realisierung eines hedonistischen Ideals sich im Ma-

terial finden lassen, wollen wir uns im folgenden genauer anschauen.

Auch hier wihlen wir als Kontrastfolie die kommunikativen Strategien,
die wir als Realisierungen eines romantischen Liebesideals beschrieben

haben.

2. Strategien der Intimitatsregulation

Die Offenheit und Unterstrukturiertheit intimer Kommunikation gilt
gleichermaBen far Vertreter eines hedonistischen Liebesideals wie fur

die Vertreter einer romantischen Liebe. Beide massen die ungewisse
Ausgangssituation vereindeutigen und gestalten. Entsprechend arbeiten

beide zum Teil mit den Uhnlichen Strategien intimer Regulation: Uber

Formen des Kontaktierens, der Bindung von Aufmerksamkeit, des Aus-

schlusses von Dritten, der sich ausbauenden Stabilisierung als Dyade
mussen die Intimpartner gegen alle Hilrden und Hemmnisse eine Intimi-
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Uit herstellen, die sich im sexuellen Akt zuspitzt. Allerdings implizieren
die von einer romantischen Liebessemantik entlasteten Wansche und

Vorstellungen der Hedonisten auch eine spezifische Ausrichtung der

Kommunikation.

1. Da weniger komplexe und an Idealisierungen gebundene Erwartungen
sowohi an die Situation als auch an den Intimpartner gerichtet werden,
kann der mahsame Weg der wechselseitigen Erlebnisabstimmung und

Vertrauensbildung umgangen oder abgekitrzt werden. Entsprechend ge-

stalten sich die Intimgeschichten der Hedonisten in der Regel „schnel-
ler",lange Dehnungen des Prozesses des Kennenlernens findet man hier

seltener. Hiiufig kommt es im AnschluB an das erste Kennenlernen schon

bald zu einem Intimverkehr. Der Kreis der Produktion von Intimit t

kann schneller durchschritten werden, weil Sexualitat hier eine andere

Gewichtung erfihrt. Von Anfang an scheint fur die Beteiligten klar zu

sein, daB eine stillschweigende Ubereinstimmung zwischen ihnen

herrscht, ohne daB die Beziehung zueinander erst einer Entwicklung be-

darf.

„Und dann eh ergibt sich das eigentlich, ne, ward ich sagen. Weil

weit du kannst es nich aufhalten, meiner Meinung nach. Das

he£Bt eh, wenn so was passieren soil oder wenn zwei Leute ir-

gendwie, wie soil ich sagen, daftir bestimmt sind, dann passiert
das auch. Da kannst du machen, was du wilist ne. Ob du nun

Blodsinn kiberst den ganzen Abend oder nick. Also irgendwie, das

is meine Erfahrung. Und deswegen, aus dem Grund war auch

nich alizu viet Zu tun." (m 43/2)

Die Sexualpartner formulieren hierbei Gefahle des unmittelbaren Uber-

wiltigtsein 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 Ge-

fuhle sind dann einfach zu stark, daB man sagt, so machte ich das

lieber, oder so oder. tch meine, das ging einfach so von
.

wir

sind ineinander geflossen oder was weiB ich.- (m 30/6)

Beide Partner gehen wechselseitig auf die Wunsche des anderen ein,
man kommt sich gegenseitig entgegen 'ohne viel Worte'. Es muB nicht
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aktiv gegen Widerstibide gearbeitet werden, es herrscht ein schnelleres

signalisiertes Einverstindnis, 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 karperliche Signalreize geachtet, die zu ei-

nem forscheren Vorgehen ermuntern. Es gilt, 'strategisch' wichtige
Punkte zu erobern - kassen, unter die Bluse greifen, den Rucken strei-

cheln, das Ohrlippchen kussen:

„Da merkt man dann an und fiir sich schon, dajl man ganz gut
vorwarts kommt. Und, ehm, ja, man merkt dann, ob sie so gese-
hen bereit ist, immer weiter zu gehen oder ob eher eh, dann en

Punkt kommt, wo sie sagt, 'jetzt is Feierabend'." (m 17/10)

Die Irritierbarkeit der Kommunikation wird dadurch abgeschwiicht, da8

man sich zum Kerper des anderen in Beziehung setzt; dieser IDOrperli-
chen Bezugnahme kommt Signalcharakter zu.

2. Das Risiko persanlicher Ablehnung ist bei hedonistisch orientierten

Akteuren geringer als bei Vertretern eines romantischen Liebesideals, da

die Anbahnung des Intimkontaktes weniger von der Preisgabe von

hdchstprivaten Informationen und von Selbstenthallungen begleitet ist:

Man offenbart sich nur eingeschrinkt dem fremden Partner gegenuber,
so daft eine mugliche Zuruckweisung nicht als peinliche Krankung und

direkte Abwertung der eigenen Pers6nlichkeit erfahren werden muB.

Entsprechend kbnnen Hedonisten in starkerem MaBe auf direktere

Handlungsstrategien rekurrieren.

„Ich bin da direkt vorgegangen. Es ist halt so, wenn Du nicht di-

rekt vorgehst, dann passiert auch nichts, auch wenn irgendwie
Bereitschaft von der anderen Seite da ist. Es hei t doch, da  alle

Frauen emanzipiert sind, irgendwie wissen, was sie wollen und

sagen, was sie nicht wollen. Mtd ich dazu sagen, dajl ich in mei-

nem ganzen Leben von ner Frau angebaggert worden bin, das ist

zweimal eigentlich, also da  ne Frau auf mich zugekommen ist

und gesagt hat, 'Du gefillst mir' und blubber blubber weiter und

ansonsten, wenn ich nicht baggern warde, dann hatte ich mein
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ganzen Leben lang vielleicht zwei Frauen im Ben gehabt, also die

zwei, die mich angebaggert haben: (m 01/3)

„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 flir heute Abend, ne . . (. .) . . Das, was

ich immer sage. Eigentlich eh is es ne ganz nette Sache, und eh

dap ich mit ihr, daB mit ihr eben schlafen mochte. Das is alles."

(m 43/6)

„Und daB die Frau einem auch sagte, daB sie also einem gerne

mal, ich sag jetzt mal, vernaschen wollte, und so....an diesem

Abend sagte ich dann atso ganz spontan zu ihr, ob sie nich heut€

abend mit zu mir kommen wollte. Wir mussen eh, also, wir mus-

sen heute abend zusammen schlafen, ganz kon
. .

konkret."

(m 21/9-10)

3. Das Ausblenden einer eher reziproken Erlebnisabstimmung hat fur

die intime Kommunikationssteuerung von Hedonisten eine weitere kom-

plexitatsreduzierende Konsequenz. Der Orientierungspunkt ihrer Hand-

lungen ist ihre eigene Lust. Dies ermaglicht zum Teil einen Verzicht auf

eine dialogische Abstimmung mit dem Partner und ein monologisches
Agieren. Die monotogische Orientierung an der eigenen Lust macht eine

wechselseitige Abstimmung zwischen den Partnern in geringerem MaBe

notwendig. Aufgabe ist es allein, die andere Person von sich situativ zu

Oberzeugen, 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 Vorerfahrungen stutzen. Die Ausbildung von Routine kann

hier besser zum Tragen kommen, und dies sowoht, um die Sinnuber-

schusse der Situation zu absorbieren, als auch um den Partner aktiv fur

die eigenen Zielvorgaben zu gewinnen. Der Akteur in unserem Beispiel
druckt dies folgendermaBen aus:

„Wenn man sichertich auch zu schnell signalisiert, da  Interesse

da is dann, btitu man dann auch eher ab. Dann wissen die Frau-

en dann so gesehen auch sichertich schon, wodrauf die Sache

hinauslauft. Also das is auch nick gut." (m 17/2)
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3. Das spannungsreiche Verhaltnis der 'Kondomfrage' zu einer he-

donistisch orientierten Intimitiit

Wir wollen nun auf die Problematik eines Aids-priiventiven Verhaltens

in Form einer Kondomverwendung eingehen. Grundshtzlich fordert die

Einbeziehung einer Kondomverwendung in den Sexualverkehr von den

Beteiligten eine aktive und eindeutige Situationsgestaltung, die den in-

strumentellen Gebrauch eines Pr servativs als Ziel hat. Wie gelingt die

Einbettung eines risikoarmen Sexualverhaltens in die Ablaufslogik von

Intimitit, 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 verhiiltnismiiBig problemlos
in eine hedonistisch orientierte Intimitat ein?

Von den 20 Interviewpartnern, die einem hedonistischen Intimit tstypus
zuzuordnen sind, berichten 8 Personen von einem Kondomgebrauch,
wahrend in 12 Fallgeschichten kein Kondom verwendet wurde. (Zur Er-

innerung: Von den 30 Akteuren, die sich am 1deal romantischer Liebe

orientieren, haben nur 11 'safer sex' praktiziert.) In den Interviews fin-

den sich vielilltige Hinweise darauf, daB das Kondom und seine Hand-

lungsstrukturierungen auch die hedonistisch ausgerichteten Akteure vor

Probleme stellt; an welchen Stellen es zu Konflikten und Problemen

kommt, soll im folgenden aufgezeigt werden.

1. Zentral fur die Handlungsorientierung von Hedonisten ist das Erleben

starker lustvoller Gefuhle, die durch den Gedanken an eine Kondomver-

wendung beeintrachtigt werden. Einem Uberwaltigtwerden durch die Si-

tuation bzw. durch die eigene Lust steht Kontrolle und Zilgetung des
sexuellen Begehrens, die mit einer Kondomverwendung verbunden wer-

den, gegenuber. Dies hindert einige der Befragten daran, Schutzinteres-

sen wahrzunehmen. Das Kondom wird interpretiert als etwas, das Kon-

trolle und Grenzsetzung signalisiert, es paBt dann nicht in eine Situa-

tion, in der das gegenseitige sexuelle Erieben als ein 'Uberw ltigtsein'
im Vordergrund steht.

„Ich bin da en biBchen labil drinne. Ich weip, es is nich gut, aber

wenn ich Lust hab, mit jemandem zu schlafen, und es is schon so
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weit, daB ich mich wirklich richtig mich freue und dann hab ich

kein Kondom und dann macht ich nick aufharen. Weit das macht

mir SpaB und
. . ja, o. k., es is natilrlich ne schlechte Einstet-

lung, ne." (w 46/17)

„. .
weil in dem Moment ist man einfach, wenn man sich fallen

kijit, da hat man den Kopf ausgeschaltet und kann das auch

schlecht beurteilen." (m 06/17)

2. Das Kondom mit seinen Materialqualitaten sperrt sich gegen Erleb-

nisgehalte und Metaphern, die mit sexuetter Vereinigung verbunden wer-

den. Anstelle eines genuBvollen 'Ineinanderflietiens', gefaBt in einem

Austausch von KOrpers ften und einem unmittelbaren Hautkontakt, be-

dingt das Kondom eine Einddmmung und Grenzziehung.

„. . .
diese Geschichte mit den Kondomen, ne, das is far mich ir-

gendwie schon ziemlichfurchtbar, weit gerade dieser Moment, wo

praktisch dieses Sperma in meinen Korper kommt, das find ich so

geil, da kann irgendwie nich drauf verzichten, ne. Ich hai, das

Gefithl, ich werd erfullt, ne. Und dasfehlt, das fehlt dann. Das is

irgendwie far mich, irgendwie ist das nichts, also fehlt was, das

Entscheidende: (w 15/17)

„Ja mich start ganz einfach ey, ja wenn du es jetzt mal salopp
ausdrtickst, die Nude[ eingepackt ist (Lachen), ne. Und das nervt

mich total, ne. trgendwie weit weil mir geht das Feeling dadurch

einfach auch verloren. Irgendwie ne . . (. .) . . Ja, ichfilhle weni-

ger, ich fithle weniger. Ichfahle zumindestens in erster Linie die-

ses Ding, ne. Und das stort mich doch schon erhebtich."

(m 43/12)

„Und dann das Gefithl, dat da noch was im Weg is, dat dat nich

irgendwie der Korper is. Sptiren tu ich dat eigentlich nick, wenn

ich ehrlich bin. Aber et is so et is so das Gefahl. Et knistert

auch irgendwo komisch. Und eh is irgendwie allet, is irgendwie
allet nich so richtig wie ohne." (m 49/10)

Das Kondom stellt fur die Befragten ein Gefuhlshindernis dar, das den

erwunschten ungehinderten SexualgenuB deutlich einschriinkt.
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3. Das Praktizieren von 'safer sex' kollidiert nicht nur mit den Liebes-

vorstellungen der Hedonisten, sondern st6Bt auch auf Widerspruche mit

dem gewunschten Ablauf des Beischiafs. Allerdings vermuten wir, daB

sich eine Kondomverwendung besser mit den kommunikativen Strate-

gien der Hedonisten vertragt als dies fur diejenigen, die sich am Ideal

romantischer Liebe orientieren, der Fall ist. Die Probleme einer kom-

munikativen Umsetzung einer Kondombenutzung beziehen sich bei den

Hedonisten vor allem auf einen Punkt, den wir als Widerspruch zwi-

schen „Planung und Unterbrechung" auf der einen Seite und „Aratilrtich-
keit und gleichformiger Ablauf" auf der anderen Seite beschreiben wol-

len: Dem sexuellen Gefuhl steht das Planende feindlich gegenuber, das

das Geschehen mechanisch werden liBt und die Erotik zerst6rt:

„. . .
es hat sich dann halt so ergeben. Also ich mein, kann ichja

auch schlecht sagen, o. k. wir schlafen irgendwie nachher zusam-

men. Dann plan ich diese Situation und das find ich also vollig
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 Gefiiht, ich mach hier ir-

gendwie ne Planerfilitung und dann geh ich irgendwann. Das war

halt so'n + das war irgendwie klar, das war genauso kiar wie der

erste Blick, da  eh, dafl irgendwas passiert." (w 15/12)

Das Kondom fordert eine stijrende Unterbrechung des Intimverkehrs, die

sich mitunter lustfeindlich auswirken kann.

„.. .
dieses Dingen dadrtiber zu rollen, das bleibt immer unter

der Eichel hangen. Das is so'n
. .

dat dauert dann ne Zeit, bis

man dat da rausfummelt. Dat gefailt mir z.B. nich. Dieset ganze
Get,astel da." (m 49/10)

Die Zasur, die mit einer Kondomverwendung verbunden ist, start den

gleichfdrmigen Ablauf des Beischlafs und wird entsprechend auch als

stdrend empfunden. Zugleich besteht mit der und durch die Zasur und

mit der Thematisierung von 'safer sex' die Gefahr, daB die verengte Si-

tuationsdefinition aufbricht und neue bzw. bislang ausgeblendete Fragen
aufkommen. Hierbei ist daran zu erinnern, daB gerade die hedonistisch

orientierten Akteure haufig wenig voneinander wissen und die damit

verbundene Unsicherheit dauerhaft abgedunkelt werden muB.
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„Und dann hat sie gefragt, hast du denn auch en Pariser mit. Da

haben wir noch so'n Witz draber gemacht. Deshalb hab ich das

grad auch gesagt, da  ich da nix mit hab, (Lachen) Und eh ich

denke, die initiative zu diesem Gesprach, die King dann von mir

aus. Dall ich gesagt hab, eh, wie wie siehst du das dennjetzt, wie

findest du das denn jetzt ilberhaupt? Eigenttich ist das ja nich

das, was du willst
. .

da war dann ziemlich schnell SchluB, eh an

diesem Abend. Ich weijl nich, da kam ein Wort ins andere und eh

wir hatten uns ziemlich schnell in den Haaren. So eigentlich ilber

den Vorwurf,.wie kannst du jetzt da<tran denken?".' (m 29/7)

Zusammenfassend laBt sich festhalten, daB sich auch fur die Akteure,
die ein hedonistisches Ideal favorisieren, spezifische Probleme der

Thematisierung und Praktizierung von 'safer sex' stellen. Diese speisen
Sich aus dem Gegensatz zwischen einer Orientierung an sexuellem

GenuB einerseits und den starenden Erlebnisqualittten, die mit einer

Kondomverwendung verbunden und durch diese aktualisiert werden, an-

dererseits. Die mit einer Verwendung von Kondomen verbundene Kon-

trolle und Zugelung des sexuellen Begehrens konfligiert mit dem

Wunsch nach einer euphorisierten Sexualitat; dem Wunsch nach unge-

hinderter sexueller Vereinigung setzt das Kondom Grenzen, die als st6-

rend empfunden werden; dem planvoilen Handein einer Kondombenut-

zung schlieBlich widerspricht der Wunsch nach einem natitrlich gleich-
firmigen Ablauf des Beischlafs. Trotz dieser vielfaltigen Einbettungs-
schwierigkeiten einer Kondomverwendung in ein auf situativen Lustge-
winn ausgerichtetes Intimverhalten finden sich in den Interviews wieder-

holt Geschichten, in denen ein Kondom beim Intimverkehr angewendet
wurde. Welche Faktoren sind hier fur ein 'safer sex'-Verhalten bedeut-

sam gewesen?

1. Bei der Beschreibung der fur Hedonisten typischen Handlungsstrate-
gien haben wir sehen kdnnen, daB diese sich weniger dialogisch an ih-

rem Partner, sondern in erster Linie monologisch an der Befriedigung
ihrer eigenen Bedurfnisse orientieren. Diese monologische Orientierung
der Hedonisten eraffnet auch die Chance einer gelingenden Einbettung
von 'safer sex'. Werden Kondome benutzt, werden diese ganz selbstver-

stiindlich von einem Partner monologisch eingefuhrt. Die direkte Umset-

zung der Intention in die Handlung - ohne Abstimmung mit dem Part-

ner - scheint so die sturenden und stimmungszerstdrenden Aspekte, die
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eine explizite Thematisierung von Schutzinteressen mit sich bringt, ein-

fach zu umgehen. Wie hier in einer direkten zielgerichteten und alleini-

gen Handlungssteuerung sowohl die Unsicherheiten der Situation absor-

biert als auch Abstimmungsprozesse verkurzt werden, verdeuttichen die

folgenden lingeren Passagen aus zwei Interviews: (I = Interviewte; B =

KOrzel fur den Namen des Interviewers).

I: „la, wir haben ein Kondom benutzt.
B: Hite kam es denn dazu?
I: ich wollte es so, und ich habe gesagt, oder ich habe die Kondo-

me geholt und habe mir einen abergestreift.
B: Und hattest gerade so Andeutungen, du hast gesagt so .

t.· Nein, ich habe es eigentlich nicht gesagt. Ich habe ab einer be-

stimmten Intensitat des Vorspiels babe ich mir einen Kondom

ubergestreift.
B: Du deutetest eben an, Du mGBtest eins hoten. Du bist dann

aufgestanden?
I: Naja, ja ich weiB nicht, ob ichjetzt aufgestanden bin oder ob

ich das neben dem Bett hatte. Ja, dann habe ich kurz far einen

Monemt das Vorspiet unterbrochen.
B: Wie hat sie sich 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 prophytaktisch da tegen oder?

I: Ne, ich habe meine Kondome halt im Nachtkastchen, und das

steht neben dem Bett.

B: Wie kam es denn jetzt zu Kondomverwendung? Also so Du

sagst, ich habe es benutzt, also ohne da  das irgendwie bespro-
chen werden muflte.
I: Es war von mir aus. Es war eine Verhiltungsfrage von mir aus.

"

On 38/10).

I: „lch hab zwar eigentlichfast immer wetche dabei, aber tiberlas-

se das eigentlich immer erst der Situation, wo ich das Gefuht ha-

be, da  es auch mehr oder weniger klar ist. Und da mulite es

nicht abgesprochen werden, manchmal bedarf es dann eines Sat-

zes, machen wir es jetu oder nicht
. (. .).. Dann habe ich ir-
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gendwie so was gesagt wie, 'so, jetzt mu  ich mein Hutchen ho-

len' und so. Wieso? Ach so. Ohne lauft nicht, dieses hin und her

(..). da haben wir nicht kinger druber diskutiert
. . (..).

Sie jindet, sie sagte, es sei nicht notwendig.
B: Und hast Du da nen Moment tiberlegt, wie sie sagte, es sei

nicht notwendig?
I: Ne, das hab ich eigentlich abgehakt, was gab es da zu aberte-

gen, das ist far mich klar.

B: Das hast Du ihr gesagt? Wie ist es denn bei ihr ang€kommen
dann so, es klingt ja, als ware es ihr egal oder vielleicht hat sie es

sogar gestort, ich weiDja nicht?

I: Das hatte ich sie auch gefragt, 'wieso, start Dich das?' Ne,
aber das sei auch nicht notwendig. .

die Tate ,·ausgeholt
und

. .
habe ick dann halt ubergestilipt und dann brauchte es

wieder so ne Phase, bis das Gefahl da war." (m 04/14-15)

In beiden Beispielen unterlaufen die Akteure das Prinzip der wechsel-

seitigen Abstimmung und entscheiden und handeln allein ohne Dialog
und Abstimmung mit dem Partner. Die Irritationen und Unsicherheiten,
die mit einer gegenseitigen Abstimmung der Beteiligten verbunden sind,
werden einfach umgangen; die Frage, ob ein Kondom verwendet werden

Soil oder nicht, wird unmittelbar durch die Tat selbst entschieden: durch

den selbstredenden und selbstverstiindlichen Gebrauch eines Kondoms

in der intimen Situation. Die Haltung ist unmiBverstindlich - 'ohne

lauft nichts'.

Ja beim ersten Mal verlang ick's jetzt sowieso immer. Also das is

sowieso ganz klar. Und dann wenn jetzt ne langere Beziehung
draus wird, ne, ja dann taxier ich das halt aus, ne.

" (w 34/12)

Diese rigide Haltung hat in der ohnehin problematischen und emotional

labilen Situation des Sexualverkehrs eine entlastende Funktion, da eine

wechselseitige Abstimmung einfach umgangen wird und die Frage einer

Kondomverwendung monologisch entschieden wird. Das sexuelle Erle-

ben soll nicht eingeschrinkt werden durch Komplikationen, die aus un-

terschiedlichen Schutzbedilrfnissen der Intimpartner entstehen kunnen.

Die von allen Interviewten bekundete starende Unterbrechung des Intim-

verkehrs, die die Einfddelung eines Kondoms mit sich bringt, wird da-

durch so kurz wie m6glich gehalten.
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Eine monologische Durchsetzung des Kondomgebrauchs ist allerdings
auf die stillschweigende Zustimmung des Partners bzw. der Partnerin

angewiesen. Trifft ein solcher Akteur bei seinem Partner auf eine ableh-

nende Haltung gegenuber Praservativen, kommt es alterdings zu Kon-

flikten. Beispielsweise formuliert ein Mann, der monologisch auf eine

Verwendung eines Kondoms besteht, daB ihm die mangelnde Akzeptanz
des Pr servativs von seiten der Frauen hiiufig Schwierigkeiten bereitet,
allein dieses Thema anzuschneiden:

. daB ich das Gefihi hatte, dat dat, dat dat nick so recht is.

Ja. Is auch
. .

is auch so'n Grund, weshalb mir dat nick gefailt.
Weil dat

. .
eh natitrlich auch mit der Akzeptanz von beiden zu tun

hat, und ich schon ab und an dat Gefilht hatte, dat eh der Frau

dat weder recht is, mir nun zu sagen, la  dat Dingen weg, weil

dat ne Diskussion geben wtirde ilber, eh weip ich nich, zum einen

eben aber Verhatung von Infektionen, zum anderen aber Asthetik
oder Unasthetik von so nem Gerat." (m 49/10)

Um Komplikationen wihrend des sexuellen Aktes von vornherein auszu-

schlieBen, sondiert beispielsweise eine Frau in einer testenden Vorab-

kitrung im Gesprilch, ob der anvisierte Intimpartner mit Kondomen ver-

hutet:

„ia, weN ich Angst hab davor. Weil ich denke, hmm, wenn er jetzt
eh irgendwie damit ziemlich, also ziemtich unvorsichtig is, ne,

und nehme an, er is infiziert, gut, dann schutzt mich zwar en Kon-

dom, aber, pfhh, also wie soil ich das jetzt sagen . .
ich hatte aber

trotzdem mehr Bedenken, ne. Also ich hab quasi austaxiert in

dem Gesprach, den Grad der ehm Wahrscheinlichkeit, ne, dap er

infiziert is, ne. Und auch so, dajt ich das auch so sicher fand, das

hei t, wenn ich mich mit ihm einlasse, dann wird er aufjeden Fall

auch en Kondom benutzen. Er wird dann nich versuchen, mich da

rum . . zu aberreden und da hast du dann so'n Huddel mit, weipt
du so, so was." (w 34/10)

2. Neben einer monologischen Einfuhrung des Kondoms in die Intimse-

quenz zeigen andere Interviews, da8 eine Praktizierung von 'safer sex'

dann gelingt, wenn die Kondomverwendung spielerisch und lustbetont

eingefidelt wird und dadurch mit dem erhofften SexualgenuB in Ein-
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klang gebracht wird. Die Kondomnutzung wird hier zu einem weiteren

Feld, in dem sich die Partner gegenseitig zu stimulieren und erotisieren

vermOgen.

,Also das is
. . erstens is das o.k., dadrilber zu sprechen. Und ob

ich ihm das anzieh oder ob er's sich selber anzieht, daj3 . .
also

ichfind 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

storend. Weil das is ne Sache, die geht schnelt und das kann man

auch angenehm machen, ne. Also man muB jetzt nich unbedingt
aufstehen und alles heimtich machen und so. Das haben wir

.

hat er auch ganz offen gen,acht. Das fand ich aber auch nicht sto-

rend, find ich nicht." (w 46/16)

.Yielleicht hab ich das auch einfach noch nicht gelernt, da, das

so einzubauen. Viahrscheinlich war far mich das beste diese Ge-

schichte, also die Kondome auch auf so ne witzige Art und Weise

mit reinzubringen, da  man da irgendwie auch wieder drtiber la-

chen kann. Dann wilrd ich das wahrscheintich sogar noch gut fin-
den." (w 15/18).

Fassen wir die Ergebnisse dieses Kapitels zusammen. Wir haben ver-

sucht zu rekonstruieren, vor welche Komplikationen eine Thematisie-

rung und Praktizierung von 'safer sex' diejenigen Akteure stellt, die mit

dem Eingehen eines intimen Kontaktes vornehmlich ein situatives lust-

betontes Erlebnis verbinden. Die Interviews dokumentieren, dall eine

Kondomnutzung haufig die Wunsche nach einem ungehemmten Sexual-

genuB sti rt bzw. behindert. Die mit einer Verwendung von Kondomen

verbundene Kontrolle und Zugelung des sexuellen Begehrens konfligiert
mit dem Wunsch nach einer euphorisierten Sexualitat; dem Wunsch nach

ungehinderter sexueller Vereinigung setzt das Kondom Grenzen, die als

sttirend empfunden werden; dem planvollen Handeln einer Kondom-

benutzung widerspricht der Wunsch nach einem natilrlich gleichfarmi-

gen Ablauf.

Haben Hedonisten sich allerdings aus einer Risikokalkulation heraus fur

eine Kondomverwendung entschieden und nehmen entsprechende Ein-

buBen an sexuellem GenuB in Kauf, dann 11Bt sich diese Entscheidung
relativ problemlos in das Intimverhalten umsetzen. Die generelle Dispo-
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sition von Hedonisten fur eine direkte, zielgerichtete und monologische
Handlungsausrichtung findet in einer monologischen Kondomverwen-

dung ihre logische Fortsetzung.
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IV. Geschlechts- und bildungsspezifische Differenzen

Zum AbschluB der Auswertung des empirischen Materials wollen wir

aberprafen, ob sich die erhobenen Intimtitiitsgeschichten in bezug auf

das Geschlecht und die Bildung der Befragten voneinander unterschei-

den. Wie im Zusammenhang der ErOrterung des Auswahlverfahrens er-

liutert wurde, haben wir die filr unsere Untersuchung relevante Perso-

nengruppe - die heterosexuell orientierten 20- bis 30jahrigen mit einem

neuen Sexualkontakt im letzten Jahr - nach Geschlecht und Bildung
quotiert.

Wir sind davon ausgegangen, daB sich die kommunikativen Aushand-

lungsstrategien von Intimitat in Abhangigkeit von dem Grad der Bildung
der Befragten unterscheiden. Entsprechend wurden die Interviewpartner
nach dem Bildungsgrad - operationalisiert durch den jeweiligen Schul-

abschluB - quotiert: HauptschulabschluB, RealschulabschluB und

Abitur.

Zugleich sind wir davon ausgegangen, daB geschlechtsspezifische Rollen

und die Sozialisation in diese Rollen mit unterschiedlichen Handlungs-
formen einhergehen. Um diese Vermutung liberprilfen zu kdnnen, haben

wir gleichgewichtig M nner und Frauen interviewt. Die bereits erliuter-

ten Probleme beim Finden von Interviewpartnern vor allem in der Grup-

pe derer, die einen Haupt- und RealschulabschluB besitzen, hat uns zu

einer Reduzierung der Anzahl der Interviews gezwungen. Tabelle l gibt
die Verteilung der realisierten Interviews wieder.

Tabelle 1: Realisierte Interviews nach Geschlecht und Bildungsgruppen

Geschlecht

Weiblich

Miinnlich

Hauptschule
8

7

15

Bildung
Realschule Gymnasium
8 10

7 10

15 20

26

24

50
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Die geringe Fallzahl von 50 Interviews und die damit verbundene gerin-
ge Zellenbesetzung der einzelnen Subgruppen bedingen, daB die im fol-

genden angestellten Interpretationen mit Vorsicht zu genieBen sind. Un-

sere Untersuchung tragt den Charakter einer explorativen Studie, die

gunstigstenfalls magliche Untersuchungen mit Reprisentativitatsan-
spruch vorzubereiten vermag, selbst aber keinen Anspruch auf Repr -
sentativitiit erheben kann. Die hier interpretierten aufweisbaren Unter-

schiede zwischen den Subgruppen sollen vornehmlich offene Fragerich-
tungen deutlich werden lassen und neugierig machen auf mOgliche wei-

tergehende Untersuchungen.

Das Augenmerk unseres Interesses ist auf Unterschiede in der Verwen-

dung von Kondomen, dann aber besonders auf Unterschiede in den von

den Akteuren eingesetzten Handlungsstrategien gerichtet. Zur Operatio-
nalisierung der unterschiedlichen Handlungsstrategien haben wir - an-

geleitet durch die erltuterten theoretischen Oberlegungen zu ge-
schlechts- und bildungsspezifischen Differenzen - drei einfache Dimen-

sionen gebildet. Wir unterschieden zwischen verbalen und nonverbalen

Kommunikationsformen, zwischen aktiven und passiven Handlungswei-
sen und zwischen direkten und indirekten Strategien des Handelns. Wir

haben versucht, jeden Befragten mit Hilfe dieser Dimensionen zu klassi-

fizieren. Was bedeuten die einzelnen Dimension?

1. Virbal/non-verbal miBt den Anteil an sprachlicher Kommunikation

und sprachlichen Aushandlungsprozessen am Prozeft des wechselseitigen
Kennenternens und der intimen Kommunikation insgesamt. Wir sind von

der Erwartung ausgegangen, daft sich die Bildungsgruppen in bezug auf

diese Dimension voneinander unterscheiden. Je hijher der Schulab-

schluB des Befragten, desto eher werden sprachliche und sprachlich ela-

borierte Strategien eingesetzt; je niedriger der SchulabschluB, desto

eher kommen nonverbale, karperbezogene 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 ubernimmt. Ergreift der Befragte domi-

nant 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
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steuert, dann haben wir den Befragten als passiv klassifiziert. Besitzen

traditionelle Geschlechterrollen weiterhin ihre Geltung und ihre Struktu-

rierungskraft, dann werden sich Miinner und Frauen gerade in dieser Di-

mension voneinander unterscheiden. Wir vermuten, daB die Manner die

aktiveren, die Frauen die passiveren im intimen Interaktionsgeschehen
sind.

3. Die Dimension direkt/indirekt schlieBlich soil den Anteil an indirek-

ten Strategien bei der Kontaktaufnahme und in der Strukturierung des

kommunikativen Geschehens im Vergleich zu direkten Handlungsformen
messen. Setzt der Befragte in erster Linie verdeckte, indirekte Kommu-

nikationsstrategien ein oder handelt er offen, so daB der gemeinte Sinn

seiner Handlungen eindeutig ist? Wir vermuten, daB sich sowohl die Bil-

dungsgruppen als auch die Geschlechter in dieser Dimension voneinan-

der unterscheiden. Wir sprechen sowohl den Gruppen mit niedriger Bil-

dung als auch den Minnern eher direkte Strategien zu, den Frauen und

Gebildeteren eher indirekte Strategien der Kommunikation.

Fur alle drei Dimensionen haben wir eine Mittelkategorie „gemischt"
eingefithrt. Die einzelnen Interviews wurden nach einem subjektivem
Gesamteindruck des kommunikativen Verlaufs von den beiden Autoren

der Untersuchung mit Hilfe der drei Dimensionen klassifiziert. An der

Reliabilitiit der Codierung kann also berechtigter Zweifel erhoben wer-

den. Wir wollen in einem ersten Schritt nun nach geschlechtsspezifi-
schen Differenzen fragen, dann nach Bildungsunterschieden und

schlieBlich nach bildungs- und geschlechtsspezifischen Unterschieden.

1. Unterscheiden sich Miinner und Frauen im Hinblick auf die hier rele-

vanten Fragestellungen? Tabelle 2 zeigt, dall sich die Geschlechter im

Hinblick auf die Praktizierung von 'safer sex' unterscheiden.
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Tabelle 2: Thematisierung und Praktizierung von 'safer sex' nach

Geschlecht

Safer sex wurde praktiziert
Ja

Nein

Kondomverwendung generell
Ja

Nein

Hangt vom Partner/von der Situation ab

Keine Antwort bzw. nicht gefragt

Miinnl. Weibl.

Tabelle 2 weist aus, daB die von uns interviewten Frauen h ufiger auf

'safer sex' verzichten als die Manner. Dies gilt nicht nur fur die durch

das Interview rekonstruierte Geschichte, sondern fur die Kondomver-

wendung generell. Danach hatten wir am Ende des Interviews gefragt.
Dieser Befund widerspricht, so weit wir sehen, Ergebnissen reprasenta-
tiver Be\,6lkerungsumfragen. Aus der jungsten Studie von Basis Re-

search (1990, S. 10) liBt sich indirekt ableiten, dall die Frauen in der

Gruppe derer, die nicht immer ein Kondom benutzen, unterreprisentiert
sind'. Wir kdnnen daraus nur schlieBen, daft die von uns ausgewiihlten
M§nner und Frauen in bezug auf die Benutzung von Kondomen nicht der

Verteilung in der Gesamtbev6lkerung entsprechen.

Vergleicht man die in den erhobenen Intimitiitsgeschichten verwendeten

Handlungsstrategien der interviewten Personen miteinander, so zeigen
sich bezuglich des Geschlechts der Akteure Unterschiede in der Waht

der Kommunikationstechniken.

1 Indirekt deswegen. weil die Kreuztabelle selbst in dem Bericht nicht abgedruckt ist
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Tabelle 3: Kommunikationsformen nach Geschlecht

Aktiv

Passiv

Gemischt

Direkt

Indirekt

Gemischt

Miinnlich

20

3

Weiblich
6

10

10

Die Ergebnisse decken sich mit unseren Erwartungen. Die Miinner sind

in den erzihlten Intimit tsgeschichten diejenigen, die die aktive Roile

Obernehmen, Kommunikationsangebote machen, das Geschehen struktu-

rieren und vorantreiben, insgesamt also aktiver sind. Sie sind zugleich
diejenigen, die in einem Feld, das durch indirekte Kommunikationsstra-

tegien bestimmt ist, am ehesten direkte Kommunikationsweisen benut-

zen. Fur die Frauen gilt das Umgekehrte: Sie verhalten sich abwartend

passiv und kommunizieren in starkerem MaBe uber indirekte Handlun-

gen. Wir finden in unserem Material also geschlechtsspezifische Hand-

lungsstrategien, die ganz in der Linie traditioneller Rollenvorstellungen
gelagert sind.

2. Welche Unterschiede in der Kondomverwendung und den benutzten

Kommunikationsstrategien zeigen sich in bezug auf die drei Bildungs-
gruppen 

Tabelle 4: Thematisierung und Praktizierung von 'safer sex' nach

Bildung
Haupt. Real. Gymn.

Safer sex wurde praktiziert
Ja

Nein

Kondomverwendung generell
Ja

Nein

Hiingt vom Partner/der Situation ab

Keine Antwort bzw. nicht gefragt

13 6

6 15

5 5

4 1 14

11 14 6

3 9

6 7 3

5 5 8

1 2 0
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Die Praktizierung von 'safer sex' in den von uns rekonstruierten Fallen
variiert mit der Bildung der Befragten. Auch hier gilt, dall wir mit der

einzelnen Geschichte in bezug auf eine Kondomverwendung nicht die

Ausnahme, sondern aus der Perspektive der Befragten den Normalfall

erwischt haben. Befragte aus der Bildungsgruppe mit Abitur verwenden

haufiger Kondome als Befragte aus den anderen beiden Bildungsgrup-
pen. Dieser Befund widerspricht, so weit wir sehen, ebenfalls Ergebnis-
sen rep sentativer Bevtilkerungsumfragen. Aus der bereits zitierten

jungsten Studie von Basis Research (1990, S. 10) IABt sich wiederum indi-

rekt ableiten, dall die Befragten mit Abitur in der Gruppe derer, die

nicht immer ein Kondom benutzen, Oberreprfisentiert sind, die Befragten
mit niedrigeren Bildungsabschlassen hingegen haufiger ein Kondom ver-

wenden.

Unterscheiden sich die Bildungsgruppen im Hinblick auf die angewand-
ten Handlungsstrategien? Tabelle 5 gibt daruber Aufschlull.

Tabelle 5: Kommunikationsformen nach Bildung

Hauptschule Realschule Gymnasium

Verbal

Non-Verbal

Gemischt

Direkt

Indirekt
Gemischt

Wir sehen, dall die Verbalisierungsfihigkeit in der Gruppe derer, die ei-

nen HaupschulabschluB hat, geringer ist als in den beiden Gruppen mit

h6herer Bildung. Dies entspricht unseren Erwartungen. Allerdings zeigt
sich keine Differenz zwischen der zweiten und dritten Bildungsgruppe.
In bezug auf die Verwendung indirekter Handlungsstrategien ergibt sich

kein eindeutiger Befund. Wir hatten erwartet, daB, je hOher gebildet die

Befragten sind, desto eher werden indirekte Strategien eingesetzt. Weder

diese Erwartung, noch die umgekehrte These liBt sich aber bestatigen.

6 11 11

4 2 4

5 2 5

7 3 9

6 8 7

2 4 4
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3. Unterteilt man die Bildungsgruppenzusatzlich nach dem Geschtecht der

Befragten, kommt man zu einer differenzierteren Einschatzung der ange-

wandten Kommunikationsstrategien . Tabelle 6 gibt uns daruber Aus-

kunft:

Tabelle 6: Kommunikationsformen nach Geschlecht und Bildung

Direkt

Indirekt

Gemischt

Verbal

Non-Verbal

Gemischt

Aktiv

Passiv

Gemischt

Hauptschule Realschule Gymnasium
mann. weib. mann. weib. mann. weib.

Die festgestellte geschlechtsspezifische Differenz der Verwendung spezi-
fischer Kommunikationsstrategien gilt nicht far alle Bildungsgruppen im

gleichen AusmaB. Die haher gebildeten Frauen weichen am starksten

von der klassischen Rollendifferenzierung ab. Hier finden sich im Ver-

gleich zu den anderen Bildungsgruppen die aktiveren und mit direkteren

Handlungen agierenden Frauen. Umgekehrt 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 Dominanz verbaler Handlungsformen relativieren sich etwas,

2 Im Hinblick auf eine Kondomverwendung zeigen sich bei einer weiteren Differcnzierung
keine Unkrschie<lei cnisprechend baben wir die Tabelle hier wegge]assen.

5 2 3 5 4

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 5

2 2 5
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wenn man die Bildungsgruppen zusitzlich nach dem Geschlecht der Be-

fragten spezifiziert. Tabelle 6 zeigt, dati die geringe Verbalisierung der

Kommunikationen in der Gruppe derer mit geringer Bildung vor allem

auf die Frauen in dieser Gruppe zuruckzufahren ist. Geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede scheinen insgesamt stirker fOr Differenzen in den

Handlungsstrategien zu sorgen als Unterschiede im Grad der Bildung
der Befragten.

Wir m6chten an dieser Stelle die Interpretationen beenden - wir haben

das dunne empirische Material bereits schon Oberreizt - und Bilanz aus

diesem Kapitel ziehen:

1. Wir haben gesehen, dafi erstens die von uns interviewten Frauen sel-

tener 'safer sex' praktizieren als die M nner und daB zweitens die

Befragten mit hliherer Bildung hiufiger ein Kondom benutzt haben

als diejenigen mit einem niedrigeren SchulabschluB. Beide Befunde

decken sich nicht mit Ergebnissen reprasentativer Bev61kerungsum-
fragen.

2. In bezug auf Unterschiede in der Anwendung kommunikativer Strate-

gien zur Gestaltung von Intimitit zeigen sich in unserem Material be-

sonders geschlechtsspezifische Unterschiede. Ganz entlang traditio-

neller Rollenbilder verhalten sich die 20- bis 30jahrigen Frauen im

Vergleich zu den Minnern eher passiv und benutzen zur Gestaltung
intimer Kommunikation in stiirkerem Maile indirekte Kommunika-

tionsstrategien. Dies gilt besonders fur Frauen mit geringer Bildung,
weniger fOr Frauen mit h6herer Bildung. Eine Aufkliirung, die

realitatsadaquat eine Thematisierung von 'safer sex' nachzeichnen

bzw. propagieren will, sollte dies berucksichtigen. Dazu muBten sich

unsere Ergebnisse aber zuerst in einer grOBeren Umfrage erh rten.

Angesichts der geringen Fallzahl an Interviews, die unserer Auswer-

tung zu Grunde liegt, ist Vorsicht in bezug auf Aussagen uber die

Verteilung bestimmter Merkmale geboten.
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V. Zusammenfassung der Ergebnisse und

SchluBfolgerungen fur eine gesundheitliche
Aufkl rung

Wir sind davon ausgegangen, daB die Praktizierung von 'safer sex' von

drei unterscheidbaren Faktoren abhangt:

1. von dem kognitiven Wissen von Personen uber Infizierungswege und

Techniken einer Infektionsvermeidung,

2. von der emotionaten Betrqllenheit und der „Risikokalkulation" von

Personen, sich selbst infizieren zu k6nnen, und

3. von der sozialen Handlungskompetenz von Personen, die erm6glicht,
eine Verhaltensabsicht im Sinne des 'safer sex' in konkrete Handlungen
umzusetzen; entscheidend fur eine solche Umsetzung ist die Frage, ob

es den Akteuren gelingt, risikoarmes Sexualverhalten in den Sinnzusam-

menhang intimer Interaktion einzubetten.

Unsere Forschungsfrage konzentrierte sich aliein auf die soziale Dimen-

sion sexuellen Handelns und die Praktizierung von 'safer sex'. Unter die-

ser Perspektive wird die Praktizierung von 'safer sex' als ein Handlungs-
muster angesehen, das von den Akteuren im Sinnkontext der intimen Si-

tuation ausgehandelt werden muB. Risikoarmes Sexualverhalten muB

Sich in das soziale Regelsystem von Intimitiit einhaken und einbetten las-

sen. Hier liegen die Anknupfungspunkte und die mtiglichen Schwierig-
keiten fOr die Thematisierung und Praktizierung von 'safer sex'. Wie das

Regelsystem der Intimitiit gestaltet ist und welche Chancen und Schwie-

rigkeiten der Einbettung von 'safer sex' in das Intimitfitsmuster vorhan-

den sind - dies sollte als die zentrale Fragestellung der Untersuchung
empirisch beantwortet werden.

Wir haben dazu 50 Intensivinterviews mit 20- bis 30jiihrigen, heterose-

xuell orientierten Minnern und Frauen zum Thema „Kommunikation
mit einem neuen Intimpartner" durchgefuhrt. Allein auf diese Gruppe
der Befragten beziehen sich unsere Ergebnisse. Ausgespart bleibt auch
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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, kennen wir letztendlich nicht sagen.

Zu welchen Ergebnissen kommen wir im Hinblick auf die Rekonstruk-

tion eines sozialen Handlungsfelds heterosexueller Intimit ?

1. Bei der Herausbildung einer gemeinsamen Interaktionsgeschichte ktin-

nen sich die kennenlernenden Partner kaum auf standardisierte kulturel-

le Kommunikationsmuster zur Gestaltung ihrer Interaktionen stutzen.

Die Offenheit und Unterstruktruiertheit der Situation und die wechsel-

seitige Unbekanntheit des Partners machen das eigene Handeln unsicher

und riskant. Intime Kommunikation erfordert von den Akteuren in uber-

durchschnittlichem MaBe eine Interpretations- und Deutungsarbeit: Inti-

mitiit muB sozial hergestellt werden.

2. Der KonstruktionsprozeB von Intimitat wird sozial angeleitet durch

die Erwartungen und Liebesvorstellungen der Akteure. Wir finden im

empirischen Material zwei unterschiedliche Liebesideatvorstellungen,
die die Akteure verfolgen. Das von den meisten der Befragten favorisier-

te Muster von Intimit t haben wir als Ideal der romantischen Liebe be-

schrieben. Daneben finden wir ein von weniger Befragten verfolgtes he-

donistisches Liebesideal. Mit beiden Liebesidealen sind unterschiedli-

che Strategien der kommunikativen Realisierung verbunden sowie unter-

schiedliche Probleme und Chancen der Aushandlung und Praktizierung
von 'safer sex'.

3. Wir haben gesehen, dall diejenigen der von uns Interviewten, die sich

an einem Ideal romantischer Liebe orientieren, ihre sexuellen Interak-

tionen mit einem neuen Partner eng mit spezifischen Liebesvorstellun-

gen verbinden: Die Entwicklung von wechselseitigem Verst ndnis fur

die Komplexittt der Gesamtperson des anderen, die Entstehung von Ver-

trauen und Harmonie und die Ansicht, daB es sich bei dem eingegange-
nen Verhiiltnis um ein besonderes und einzigartiges Verhiiltnis handelt,
sind Voraussetzungen und Bedingungen far einen sexuellen Kontakt;
umgekehrt wird die Sexualitat als Indikator fur die Validiuit der neuen

Liebe interpretiert. Das empirische Material zeigt, daB sich diese Lie-

besvorstellungen in der Realitat nur gegen Widerstande verwirklichen
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lassen. Die Partner wollen sehr viel voneinander, uberfrachten die Situa-

tion und den anderen mit Erwartungen, ohne diese Erwartungen auf

Sicherheiten bauen zu kennen; es verwundert dann nicht, daB sich in

den erz hlten Intimgeschichten durchgehend Hinweise auf Unsicherhei-

ten und Deutungsprobleme zeigen. Dennoch entwickeln die Partner ge-

gen alle Hurden und Hemmnisse eine auBerordentliche Intimitiit bis hin

zum sexuellen Akt. Mittels welcher Strukturierungsprozesse erreichen

die Interaktionspartner eine zunehmende Vereindeutigung des Gesche-

hens und eine zunehmende Reduktion von Unbestimmtheit und Unsi-

cherheit?

Von den Beteiligten werden grundsitzlich indirekte Strategien der An-

niherung, die eine Zielverfolgung und gleichzeitige Ruckzugsmaglich-
keit ohne Gesichtsverlust far die Betroffenen ermiiglichen, priiferiert.
Das Handeln der Intimpartner zeichnet sich durch ein interaktives vor-

sichtiges Agieren aus, wobei sich in einer sthndigen gegenseitigen
Bezugnahme immer wieder neu der erlebten bzw. wahrgenommenen In-

tentionen des Partners versichert wird. Aus der Indirektheit der kommu-

nikativen Strategien und den komplementaren Prozessen gegenseitiger
Selbstvergewisserung ergibt sich, daB sich Intimitit zwischen den Part-

nern mittels eines langsamen Prozesses des Aufeinanderzusteuerns und

der Vereindeutigung milglicher Sinngehalte herstellt bzw. hergestellt
wird. Die Partner prozessieren mit dem Rucken zur Zukunft - weil die

Beischiafintention selbst kommunikativ ausgeschlossen bleibt -, neh-

men in ihren Handlungen dauerhaft Bezug auf die gerade erfolgten
Handlungen des anderen und bilden Qber diesen ProzeB der rekursiven

SchlieBung 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. Wir haben diesen ProzeB en dttail rekon-

struiert.

4. Anders sehen die Einstellungen und Wansche derjenigen aus, die eher

einem hedonistischen Liebesideal folgen, und zum Teil anders gestalten
diese eine kommunikative Realisierung ihrer Liebesideatvorstellungen.
Sexueller Genu8 erhalt fur Hedonisten die erste Prfiferenz in ihrer Hand-

lungsorientierung, Sexuali t ist nicht oder nicht in dem Malie an Lie-

besbedingungen geknupft. An die Stelle der Ausbildung von wechselsei-
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tigem Vertrauen und Verstiindnis tritt hier die sexuelle Stimulation des

Partners und durch den Partner, Vorstellungen von Harmonie und Sym-
metrie erfahren eine kurperlich sexuelle Sinnauslegung, die Einzigartig-
keitsvorstellung des Partners wird gegen eine Sexualobjektsvorstellung
vertauscht.

Die spezifischen Intimitatsvorstellungen der Hedonisten finden ihren

Ausdruck in spezifischen kommunikativen Strategien der Realisierung
dieser Vorstellungen. Die Zentrierung des Interesses am Partner auf se-

xuelle Aspekte und die relativ geringe Investition an Selbstoffenbarun-

gen und Preisgabe von Persenlichem macht verstindlich, warum die

kommunikativen Strategien von Hedonisten in der Regel direkter und

monologischer sind. Im Kontrast zu den Anhingern eines romantischen

Liebesideals erfolgt der ProzeB der Zuspitzung der Kommunikation in

Richtung auf Intimverkehr meist schneller.

Mit den beiden unterschiedlichen Liebesvorstellungen und ihren jewei-
ligen kommunikativen Strategien der Realisierung sind auch unter-

schiedliche Probleme und Chancen der Thematisierung und Praktizie-

rung von 'safer sex' verbunden. Auch bezuglich dieser Frage wollen wir

die Ergebnisse unserer Untersuchung zusammenfassen. Wir bilanzieren

zuerst die im Material auffindbaren kommunikativen Probleme der The-

matisierung und Praktizierung von 'safer sex' und fragen dann nach ge-

lungenen Mustern der Integration von 'safer sex' in das intime Gesche-

hen, um hieran Vorschl§ge fur eine gesundheitliche Aufklirung anzu-

knupfen.

Wir haben gesehen, daB sich die Vereindeutigung einer intimen Bezie-

hung bis hin zum Beischlaf als ein schwieriger und storanf*lliger kom-

munikativer ProzeB erweist, fur den die Problematik eines risikoarmen

Sexualverhaltens eine zusatzliche Komplikation 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 Interviewpartnern
wurde in 12 Fallgeschichten kein Kondom benutzt. Eine Praktizierung
von 'safer sex' stelit die Intimpartner vor grundsatzliche Probleme, die

sich zum einen aus der Grundstruktur von Intimit t ergeben und die ent-

sprechend fur Hedonisten und Anhinger eines romantischen Liebes-

ideals ahnlich sind; die Probleme einer Praktizierung von 'safer sex' er-
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geben sich zum anderen aus den Liebesidealvorstellungen und deren

kommunikativer Realisierung und sind entsprechend fur Hedonisten und

Romantiker unterschiedlich gelagert.

1. Die Unterstrukturiertheit und gleichzeitige Komplexitit der intimen

Situation verlangt von den Akteuren ein schrittweise vereindeutigendes
Prozessieren mit Hilfe von indirekten Strategien, um das Beisammensein

in Richtung der mit Intimitit verbundenen Vorstellungen und Erwartun-

gen voranzutreiben. Das Kondom selbst symbolisiert eine deutliche

Zieldefinition der angestrebten Begegnung und stellt einen projektiven
Vorgriff auf den Vollzug des Geschlechtsverkehrs dar. Die mit dem Kon-

dom verbundene Offenlegung der sexuellen Intentionen kollidiert mit

dem der Produktion von Intimitit eigenen sukzessiven Prozessieren.

Dieser Zwiespalt macht verst ndlich, warum Akteure auf die Praktzie-

rung von 'safer sex' hiufig verzichten.

2. Fur die auf romantische Liebe ausgerichteten Intimpartner ist die

Herstellung von wechselseitigem Vertrauen eine Voraussetzung fur sexu-

elle Interaktion. Eine Kondomverwendung belebt hingegen das Moment

des MiBtrauens: Mit dem mit Kondomen verbundenen assoziativen Hof

von Aids - Krankheit, Leiden, Tod - werden dem geliebten Partner im-

plizit gefihrdende Seiten zugesprochen. Die dem romantischen Liebes-

ideal zugehdrige Vorstellung der Einzigartigkeit des anderen und der

Treue wird durch das Kondom in Frage gestellt, indem die Maglichkeit
von anderen Intimit tsbeziehungen und von Promiskuit  anklingt. Diese

Bedeutungspolaritiit von Intimitit und Vertrauensbildung auf der einen

Seite und Kondom und Milltrauen auf der anderen Seite scheint uns die

wichtigste Problemklippe zu sein, an der eine Kondomverwendung bei

denjenigen scheitert, die einem Ideal romantischer Liebe folgen.

3. Diejenigen Personen, die mit dem Eingehen einer intimen Beziehung
den Wunsch nach einem genuftvollen sexuellen Erlebnis einschlieBen,
verbinden mit Kondomen eine Eindammung und Grenzziehung ihres se-

xuellen Begehrens: Die mit einer sexuellen Vereinigung verbundenen

Erlebnisgehalte (karperliche Unmittelbarkeit, sinnlicher GenuB, unge-
hinderte orgiastische Lust) erfahren durch das Kondom und seine Mate-

rialqualit ten eine Einschriinkung. Soil sich ungehemmt allein der sexu-

ellen Lust aberlassen werden, so signalisiert das Kondom eine Kontrolle

und Zagelung der euphorisierten Sexualitat. Eine Kondomverwendung
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fordert eine planvolle Unterbrechung des Sexualverkehrs und gerit da-

mit in Widerspruch zu dem erwanschten Ablauf des Beischlafs, der von

dem wechselseitigen Begehren und der lustvollen Stimulation der Intim-

partner spontan bestimmt sein soil.

Trotz der vielmltigen Akzeptanzschwierigkeiten des Kondoms und der

Problematik seiner Einbettung in den Intimverkehr weist das erhobene

Untersuchungsmaterial zahlreiche Darstellungen auf, in denen den Sexu-

alpartnern eine Kondomverwendung im Rahmen ihrer interaktiven Ab-

stimmungsbemithungen gelungen ist. Von den thematisierten Problemen

eines risikoarmen Sexualverhaltens wie auch von den gelungenen Ld-

sungsformen lassen sich Folgerungen fur eine gesundheitliche Auf-

klarung ableiten. Dabei beziehen sich die muglichen Implikationen fur

eine Gesundheitsaufklarung einmal auf die Bedeutungskontexte, die sich

um das Kondom und seine Handhabung zentrieren, zum anderen auf die

Kondomverwendung als Handlungssequenz mit ihren interaktiven Ab-

stimmungsprozessen. Eine angestrebte Beeinflussung bzw. Modifizie-

rung der assoziativen Bedeutungsgehalte, die sich urn das Kondom ran-

ken, wird mit Einschrinkungen leben mussen: Die spezifischen Mate-

rialqualititen des Praservativs und seine Funktionsbestimmung werden

sich schwerlich ganzlich umdeuten, geschweige denn verleugnen lassen.

An der dannen Schutzhalle zwischen den Sexualpartnern werden sich

auch weiterhin diejenigen Vorstellungen reiben, die jegliche Trennung
vom Sexualpartner oder Grenzziehung und Eindimmung von Sinnlich-

keit bei der sexuellen Vereinigung zu bannen suchen. Trotz dieser

Widerspenstigkeit des Kondoms ergeben sich aus der Analyse des Inter-

viewmaterials Hinweise auf Bedeutungsfelder, die eine Akzeptanz des

Kondoms erleichtern k6nnten.

1. Der Bedeutungshof von Kondomen ist belastet mit Vorstellungen der

Gefahr einer HIV-Infektion, von Krankheit, Leiden und Tod; das Sexual-

verhalten wird mit Untreue und Promiskuitat in Verbindung gebracht.
DaB das Kondom allein mit dem Bedeutungsgehalt der Abwehr einer

Aids-Gefihrdung in Verbindung gebracht wird, ist z.T. ein (paradoxer)
Reflex der bisherigen Aufkliirungskampagne, gleichsam 'ein Eigentor'
der Autklirung. Dem Kondom kommt aber neben einer Vermeidung ei-

ner HIV-Infektion auch die Funktion einer Empfdngnisverhutung zu,

Das Untersuchungsmaterial zeigt, dafi die Einfuhrung einer Kondomver-

wendung in die sexuelle Interaktion als Schutz vor einer Schwanger-
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schaft die mit Aids verbundenen Konnotationen des Kondoms zu bannen

vermag oder zumindest in den Hintergrund dringen kann. Dabei wird

die Thematisierung der Frage einer Schwangerschaftsverhutung von den

Beteiligten selbst haufig als Ausdruck von Verantwortlichkeit und gegen-

seitiger Abstimmung aufgegriffen, so daB die Verwendung eines Kon-

doms gerade zu einer vertrauensbildenden MaBnahme werden kann. Ei-

ne Kondomverwendung mit dieser Bedeutungsrichtung bezieht daruber

hinaus einen emanzipatorischen Aspekt mit ein, indem der Mann zu ei-

ner stiirkeren Verantwortlichkeit fur eine ansonsten der Frau zugewiese-
ne Empmngnisverhatung herangezogen wird. Fur die gesundheitliche
Aufklirung kann dieses Ergebnis bedeuten, daB sie sich darum bemOhen

sollte, den Bedeutungshof von Kondomen aus der Engfuhrung der beta-

stenden Konnotationen von Seuche, Krankheit und Tod aufzuweichen

und vor allem das Kondom als Mittel der EmpfAngnisverhiltung themati-

Sieren sollte.

Das Kondom gilt als ein verriterisches Zeichen. Als Massenprodukt ent-

leert das Kondom die Sexualitat ihrer individuellen Ausrichtung. Dies

wird besonders von den Personen als problematisch erlebt, die Sexua-

litat als Ausdruck einer huchstpersdnlichen und einzigartigen Beziehung
ansehen. Die Frage stellt sich, wie das Kondom entgegen oder neben ei-

ner versachlichten Sexualitat dennoch Pers6nliches auszudrucken ver-

mag. Zu Oberlegen wire, wie das Kondom als Massenprodukt und damit

als Symbol von Allgemeinheit einen individuellen Charakter bekommen

und zum Ausdruck einer perstinlichen Beziehung umgedeutet werden

k6nnte. Hier eine m6gliche Gegenfiktion zu entwickeln, wird allerdings
schwerfallen. Eine Erweiterung der Produktpalette an Kondomen bil(let

einen ersten Schritt; die bessere Aufmachung der Verpackung von Kon-

domen ki nnte hier ebenfalls weiterhelfen.

3. Die Thematisierung einer Kondomverwendung erwachst aus dem Ge-

danken an die mbglichen Folgen und Gefthrdungen durch einen unge-
schutzten Sexualverkehr, wogegen sich besonders die Personen sperren,
die eine euphorisierte Sexualitat leben m6chten. Das ungehemmte Aus-

leben der eigenen sexuellen Lust soll augenblicksorientiert und damit

folgenlos bleiben. Das Kondom belebt demgegenuber Bedeutungsgehal-
te, die gerade die muglichen Folgen einer ungezugelten Sexualitiit, wie

z.B. eine HIV-Infektion, thematisieren. In dieser Bedeutungsausrichtung
dr ngt das Kondom auf eine stirkere Verantwortlichkeit im Sexualver-
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halten gegenaber der eigenen Person wie auch gegenuber dem Partner.

Eine Kondomverwendung aus dem Gefuhl der Verantwortung heraus zu

motivieren, ist eine Strategie der gesundheitlichen Aufkl ung, die, so-

weit wir dies beurteilen kdnnen, bereits ihren Niederschlag in einschli-

gigen Werbespots findet.

4. Wir haben den typischen Prozeit intimer Kommunikation vom Ken-

nenternen bis zum Beischlaf auch deswegen rekonstruiert, damit sich ei-

ne gesundheitliche Aufkl rung im Nachspielen dieser Sequenzen auch

an dieser Realitfit orientieren kann und damit realitatsadaquater wird.

Dazu gehbrt auch die Frage des Zeitpunktes der Thematisierung einer

Kondomverwendung. Die Entwicklung von Intimit t gestattet sich zwi-

schen den Beteiligten als ein sukzessiver Prozeft der vorsichtigen An-

naherung, wobei mittels indirekter Strategien und wechselseitiger Ab-

kllirung eine zunehmende Vereindeutigung des Geschehens bis hin zum

Beischlaf erreicht wird. Eine zu frahe 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 uberhaupt - erst kurz vor dem Beischlaf ange-

sprochen wird. Die hiiufig in AufklArungsspots dargestellte Abkldrung
einer Kondomverwendung schon im Vorfeld, bei der Anbahnung des In-

timkontaktes, deckt sich nicht mit den von uns erhobenen Intimititsge-
schichten. Eine gesundheitliche Aufklirung mul te an die empirische
Chronologie der Ereignisse anknupfen. Dies wurde auch bedeuten, daB

man das Intimpaar in Werbespots mit der Kamera bis zur Bettkante ver-

folgen muB.

Die Thematisierung der Frage einer Kondomverwendung erst kurz vor

dem Geschlechtsverkehr hat zur Folge, daB wenigstens einer der beiden

Intimpartner ein Kondom verfugbar haben muB, damit 'safer sex' prakti-
ziert werden kann. Das bedeutet, daB schon im Vorfeld die Maglichkeit
einer Kondomverwendung von einer Person entschieden werden muB,
d.h. ein Kondom beschafft worden sein muB. Die Beschaffung eines

Kondoms kann sich nicht auf dialogische Abstimmungsprozesse stutzen.

5. Das Kondom fordert eine planvolle Unterbrechung des Sexualverkehrs

und damit eine situative Zilgelung des sexuellen Begehrens. Diese not-

wendige Zbsur im interaktiven Ablauf stellt fur die Romantiker einen

Einschnitt in der wechselseitigen Erlebnisabstimmung dar, fur die He-
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donisten bedeutet sie eine abkuhlende Unterbrechung im Crescendo des

Lustempfindens. Wir finden im Material zwei Lasungen fur diese in der

Regel als unangenehrn empfundene Unterbrechung. Eine Lesungsstrate-
gie besteht darin, diese Pause so kurz wie m6glich zu halten, um ihre

stdrenden Effekte zu minimieren. Ein monologisches Agieren des Man-

nes - ohne Abstimmung mit der Partnerin - erwies sich als ein gelun-
gener Weg der Einbettung einer Kondomnutzung; durch eine direkte,
zielgerichtete und alleinige Handlungssteuerung k innen die st8renden

und stimmungszerst6renden Aspekte der Unterbrechung mijglichst ge-

ring gehalten werden. Eine andere im Material auffindbare Lesungsform
besteht darin, die mit einer Kondomverwendung verbundene Pause in

das interaktive Geschehen selbst zu integrieren, Ein entspannter und

spaBiger Umgang mit Kondomen beispielsweise nimmt der Situation die

Ernsthaftigkeit. Die Kondomverwendung kann zudem so eingefidelt
werden, da8 die Kondomnutzung zu einem Feld wird, in dem sich die

Partner gegenseitig zu stimulieren und erotisieren vermOgen. Eine

Asthetisierung der Situation des Uberziehens des Kondoms kann auf die

Partner stimulierend wirken. Ob und wie sich solche Situationen me-

dienwirksam darstellen lassen, bliebe zu pruten. Insgesamt vermuten

wir, daB die Sequenz der Kondomnutzung in der gesundheitlichen Auf-

kltrung bislang noch nicht angemessen aufgegriffen worden ist. Die als

problematisch erlebte Unterbrechung des Sexualverkehrs, die die Benut-

zung eines Kondoms bedingt, bedarf sicherlich st§rkerer Beachtung, um

den Beteiligten eine graftere Handlungskompetenz modellartig vermit-

teln zu kunnen.
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Anhang 2: Der Interview-Leitfaden zur Fuhrung von

Intensiv-Interviews zum Thema
„Intimitatskommunikation 

I. Einleitungsfragen und Erliiuterung der Fragestellung

Um einen Doktortitel Zu erwerben, muf3 man eine langere Arbeit zu ei-

nem Thema schreiben. Ich mochte meine Doktorarbeit zum Thema „Be-
ziehungen und Sexualitat" schreiben. Dazu machte ich eine Anzaht von

Interviews durchfuhren. Mich interessiert nun nicht, was einige kluge
Kopfe vielleicht zu dem Thema gesagt haben oder was es alles fiber das

Thema Wissenswertes zu lesen gibt. Viel interessanter finde ich es, was

jeder Einzelne mit seiner Sexualittit so erlebt. Da weijt Du bestimmt

auch eine Menge zu berichten.

Ein besonders aufregendes Erlebnis ist es haufig, wenn man beispiels-
weise eine andere Person neu kennenlernt, als Mann eine Frau oder als

Frau einen Mann. Man kommt sich im Laufe des Abends naher und wei 
noch nicht so recht, worauf das hinaus laufen wird. Manchmal lauft das

auch nicht ganz reibungslos, dann hat man Probleme, sich aufeinander
einzustellen, dann kann es passieren, daB man nicht richtig zusammen-

Andet. Oder manchmal tauft das ganz toll, man versteht sich gut und

mochte auch korperlich zusammenkommen. Aber egal wie es ausgeht:
fast immer wird dies als eine spannende Geschichte erlebt. Und genau
ilber eine solche Geschichte mochte kh mit Dir sprechen.

Mich interessiert, wie sich das Schritt fur Schritt entwickelt: wie man

sich kennenternt, wie man es schafft, sich naherzukommen, wie es viel-

leicht dann dazu kommt, daB man zusammen ins Bett geht oder sonst wo-

hin. Am einfachsten taB, sich aber so etwas anhand einer ganz konkreten

Begebenheit reden, am besten eine Geschichte, die Du erlebt hast. Eine

Geschichte, an die Du Dich gut zu erinnern vermagst, die noch nicht so

lange zurtickliegt. Diese eine Geschichte sollst du erzahlen, also wo Du

jemand neu kennengeternt hast und bis hin zu der Situation, wo ihr euch

karperlich nahegekommen seid.
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Wie ich in bisherigen Interviews immer wieder erfahren habe, ist es gar
nicht so leicht, ilber Sexuatitat zu reden - erst recht, wenn man sich

noch nicht mal naher kennt. Von daher magen meine Fragen mitunter

aufdringlich klingen. So teicht plaudert keiner tiber intime Dinge.
Vieteicht spreche ich wahrend des Interviews Dinge an, die einen eher

peinlich berahren, Dinge, ilber die Du vielleicht nicht so gerne reden

mochtest. Am besten einigen wir uns darauf, dajl du dann sagst 'stop,
das geht mir jetzt aber zu weit, dazu will ich jetu nichts sagen!' - daB
du das dann in dem Moment einfach sagst. Vietteicht nervt Dich auch

zwischendurch meine hartnackige Art nachzufragen. Ich will dich damit

bestimmt nicht argern; vietmehr geht es mir einfach darum, daB du ganz

genau erzahist. Und mein Job ist es, an den Stellen nochmals nachzufra-
gen, wo es mir was za schnell geht oder mir was unklar bleibt. Ich sage
das nur vorweg, weil ich in den anderen Interviews gemerkt habe, dap
man mitunter auf mein Fragen genervt oder unwirsch reagiert.

lah werde das bestimmt nicht alles so schnell notieren konnen, was Du

erzahist. Deshalb warde ich unser Gesprach gerne auf einem Kasset-

ten-Recorder aufnehmen - aber nur, wenn Du nichts dagegen hast,
wenn Du damit einverstanden bist. Setbstverstandlich wird das Material

so verschiasselt, daB nachher nicht mehr erkennbar ist, wer das war,

mit dem ich gesprochen habe. Also auf Daine Anonymitat kannst Du

Dick vertassen, Dein Name wird nirgendwo fallen.

II. Leitfragen zum Handlungsablauf

1. Zur Sequenz des Kennenlernens

- Wie lange ist das her?

- Wie stand es damals zu diesem Zeitpunkt „beziehungsma:Big" : Hattest

Du eine feste Freundin/einen festen Freund damals? Wie lange kanntet

Ihr Euch schon?

Oder warst Du schon linger ohne eine feste Beziehung, ohne nennens-

werte Bekanntschaften/Kontakte? seit wie lange?
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- Fragen dazu, wie sich der Kontakt herstellte, was schaffte Kontakt:

kanntest Du die Person schon vorher (aus einer anderen Form von Kon-

takt, aus anderen Begegnungen)? wieso fiel sie Dir auf'? was machte die

Person fur Dich attraktiv, was fandest Du an ihr anziehend? was gefiel
Dir an ihr?

- Wie merktest Du, daB sich die andere Person fur Dich interessierte?

- Gab es Dinge, die Euch einander n :her brachten? (z.B. Verknupfun-
gen uber gemeinsame Dritte, gemeinsame Interessen)

- Haufig ist man sich gar nicht so sicher, ob man gut ankommt. Wie

hast du das hier fur Dich herausbekommen?

- Gab es was an der anderen Person, was Dich stutzig machte, Dich be-

fremdete? Man denkt sich ja, der/die Andere ist so oder so, und platz-
lich ist das ganz anders.

- Mitunter ist man sich ja gar nicht sicher, was der/die Andere von ei-

nem will. Wie war das denn hier?

- Gab es Hinweise fur Dich darauf, daB an dem Abend mehr passieren
kdnnte als ein nettes Gespr3ch? In welchem Moment?

- Gab es einen Moment, wo Dir klar war, worauf das Kennenlernen

hinauslaufen wurde? Wodurch war Dir das so klar?

2. Zur Bewaltigune des 'Ubermanes'

- 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 erzahlt, daft sie gerade diese Si-

tuation schwierig fanden: man steht zusammen in der Wohnung und

weiB irgendwie nicht so recht, wie weiter. Wie war das denn hier?
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- Gibt es fur Dich Dinge, auf die Du besonderen Wert legst, die fur

Dich zu einer angenehmen Stimmung dazugehuren? Was gehart fOr Dich

alles dazu, um Dich richtig wohtfuhlen zu kannen? (Licht, Musik, Ge-

trinke 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 Lust auf Dich hat? Wo-

durch?

- In solch einer Situation steht man Ja manchmal vor dem Problem, wie

wird man die Klamotten los?

3. Zur Sequenz des Intimverkehrs

- Manchmal weiB manja 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, wei8 man manchmal nicht

so hundertprozentig, was dem/der Anderen gefillt. Hast Du das fur Dich

herausgekriegt?

- Hat der/die Andere gemerkt, was Dir gefallt? Hast Du es ihm/ihr in

irgendeiner Weise deutlich zeigen kannen? Hat der/die Andere uber-

haupt bemerkt, was Du wolltest? Lief das denn so, wie Du das Dir ge-

wunscht/vorgestellt hattest?
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- Warst Du am Ende zufrieden?

- Hiittest Du gerne mehr gehabt, irgendetwas anders gehabt?

- Glaubst Du, Dein Gegenuber war zufrieden? Oder warst Du Dir unsi-

cher? Woran machte sich fur Dich dieser Eindruck fest?

4. Zur Thematik der Verhatune bzw. Kondomverwendung

- Nun habt ihr also miteinander geschlafen. Habt ihr an irgendeiner
Stelle uber Verhutung oder Schutz geredet?

* bei Kondomverwendung

- Aus den Interviews wei8 ich, daB oft gesagt wird, das Kondom st6rt

nur. Man schmust, macht sich gegenseitig an, und dann heiBt es, 'stop,
das Kondom muB ja auch noch mit ins Spiel'. Wie war das denn hier?

- Wer dr5ngte denn darauf, ein Kondom zu verwenden? Habt ihr damals

daruber gesprochen? Wie habt ihr daruber gesprochen? Was waren die

Grande? Wie habt ihr euch denn geeinigt, 'nehmen wir jetzt eins oder

nicht'?

- Wer hat das Kondom besorgt? Wer hatte das dabei gehabt? Alternativ:

Fandest Du das o.k., daB die/der 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 ver ndert, als das mit dem Kondom

anstand? Wirkte das Kondom s rend/belustigend? Gab es dadurch

irgendwelche Komplikationen? Bei Schwierigkeiten: Was habt ihr denn
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daraufhin gemacht? Was machte in diesem Augenblick Dein Gegenuber?
Hatte sich die/der Andere Deiner Meinung nach anders verhalten sollen,
was anderes machen sollen? Wie hast Du darauf reagiert? Wie hittest Du

Dich am liebsten verhalten? Was passierte hinterher mit dem Kondom?

- Hiittest Du Dir vorstellen k8nnen, in dieser Situation auf das Kondom

zuverzichten?

- 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 Si-

tuation erinnern, in der es fur Dich leichter war, ein Kondom zu benut-

zen als in dieser Geschichte? Was hat es Dir leichter gemacht?

* 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 far einen Moment daran gedacht?
Hinderte Dich etwas daran, das anzusprechen? War etwas an dem Ver-

halten Deines Gegenubers, was Dich unsicher machte?

- Hattest Du Dir das denn vorstellen kannen, ein Kondom in dieser Si-

tuation zu benutzen?

- Kennst Du von vorher schon Situationen, in denen Du zwar an ein

Kondom gedacht hast oder in denen eines vorhanden war, es aber nicht

benutzt wurde?

- Was hiltst Du selbst grundshtzlich von Kondomen? Hast Du schon Er-

fahrungen mit Kondomen? Und wie waren die?

- Kannst Du Dich an eine andere Situation erinnern, in der es fur Dich

maglich bzw. leichter maglich war, ein Kondom zu benutzen als in die-

ser Geschichte? Wieso ging es da?
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- Wurde in dieser Geschichte irgendwann einmal das Thema 'Aids' an-

gesprochen? Wann und wie?

- Wurde in dieser Geschichte irgendwann einmal das Thema 'Verhu-

tung' angesprochen? Wann und wie?

- Kannst Du Dich an eine andere Situation erinnern, in der es fur Dich

milglich bzw. leichter m6glich war, ein Kondom zu benutzen? Was hal es

Dir schwerer/leichter gemacht als in dieser Geschichte?

5. Zum Stellenwert der erzahlten Geschichte innerhalb des situations-

uberpreifenden Sexualverhalten

- Ist diese Geschichte, die Du erzahlt hast, jetzt typisch fiir Deine Er-

fahrungen? Wurdest Du sagen, daB es in der Regel Uhnlich ablauft? Oder

gab es hier etwas Besonderes?

- Wie sieht Qberhaupt Deine Idealvorstellung von einer tollen sexuellen

Beziehung aus? Was ist Dir an einer intimen Beziehung wichtig, was

machtest Du nicht missen?

6. Soziodemoeraphische Fragen

Geschlecht:

Alter:

SchulabschluB:

Beruf/Tlitigkeit:
Beziehungsverhalmis:
- verheiratet ohne sexuelle AuBenbeziehung
- verheiratet mit sexueller AuBenbeziehung
- fester Partner ohne sexuelle AuBenbeziehung
- fester Partner mit sexueller AuBenbeziehung
- Single
Menge der Sexualkontakte im letzten Jahr:

Menge der Sexualkontakte insgesamt:
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III. SchluBbemerkungen

Far Dein bereitwilliges Antworten und fur Deine Geduld machte ich

mich nochmals herz[ich bedanken. Jetzt muB ich Dich allerdings noch

davon unterrichten, daB die Interviews auch im Rahmen eines For-

schungsprojektes ausgewertet werden sollen, das im Auftrage der Bun-

deszentrate far gesundheitliche Aufkkirung durchgefithrt wird. Ich habe

extra zu Beginn des interviews nichts d(won gesagt, weil man sonst di-

rekt das, was man zur Sexualitat erzahit, mit 'Aids' in Verbindung
bringt. Wenn man 'gesundheitliche Aufklarung' hort, denkt man leicht

an die Aufklarungskampagne zu Aids, und dann erzahlt man vietteicht

nur noch so, wie man meint, dajl es von einem erwartet wird. Und mich

interessiert ja stattdessen, wie man sich auch tatsachlich verhalt, genau

das, was Duja in Deiner Geschichte so gut beschrieben hast. Also, ich

mochte Dich zum SchluB nochfragen, ob Du mit der Auswertung des In-

terviews far die Bundeszentrale ftir gesundheitliche Aufklarung einver-

standen bist? Selbstverstandlich ist auch hier wieder Deine Anonymitat
gewahrt; es wird niemand herauskriegen konnen, wer mein interview-

partner / meine Interviewpartnerin gewesen ist.
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