
D a s  ni c ht  f e st g e st ellt e V er h ält ni s

T h e ol o gi s c h e  Er w ä g u n g e n  z ur  Et hi k  d e s

G e s c hl e c ht er v er h ält ni s s e s

St e p h a n  G o ertz

1.  Di e  gl ei c h e  W ür d e  d er  V er s c hi e d e n e n

W e n n  di e  k at h oli s c h e T r a diti o n  ü b e r  d a s  V e r h ält ni s  v o n  

M a n n  u n d  F r a u  s p ri c ht, d a n n  g e ht  e s i h r i m W e s e ntli c h e n  

u m  d a s  V e r h ält ni s  v o n E h e m a n n  u n d  E h ef r a u.  Di e  B e zi e -

h u n g  d e r  G e s c hl e c ht e r  i n E h e  u n d  F a mili e  i st a uf di e s e  

W ei s e  z u m I n b e g riff d e s  G e s c hl e c ht e r v e r h ält ni s s e s  g e w o r -

d e n.  Al s  S c hl ü s s el z u r ri c hti g e n B e sti m m u n g  di e s e s  V e r -

h ält ni s s e s  gilt  i n r ö mi s c h e n D o k u m e nt e n  s eit ei ni g e n  J a h r-

z e h nt e n d a s  P ri n zi p  d e r  K o m pl e m e nt a rit ät  v o n M a n n  u n d  

F r a u. 1 „ Di e E h e g e m ei n s c h aft  w u r z elt  i n d e r  n at ü rli c h e n  E r-

g ä n z u n g  v o n M a n n  u n d  F r a u “, s c h r ei bt J o h a n n e s P a ul  II. 

1 9 8 1 i m A p o st oli s c h e n S c h r ei b e n F a mili a ris c o ns o rti o  

( N r. 1 9).  A uf g e g riff e n  u n d  a u s g e w eit et  wi r d  di e s e r  G e d a n k e  

d a n n  i m D o k u m e nt  d e r  K o n g r e g ati o n  f ü r di e  Gl a u b e n sl e h r e  

Ü b e r  di e  Z us a m m e n a r b eit  v o n  M a n n  u n d  F r a u  i n d e r  Ki r c h e  

u n d  i n d e r  W elt  v o n  2 0 0 4: „ Di e gl ei c h e  W ü r d e  d e r  P e r s o -

n e n  v e r wi r kli c ht  si c h al s  p h y si s c h e,  p s y c h ol o gi s c h e  u n d  o n -

t ol o gi s c h e K o m pl e m e nt a rit ät,  di e  ei n e  a uf  B e zi e h u n g  a n g e -

l e gt e h a r m o ni s c h e  . Ei n h eit i n d e r  Z w ei h eit'  s c h afft “ ( N r. 8).  

I n di e s e r  d r eif a c h e n  K o m pl e m e nt a rit ät  f o r m e n M a n n  u n d  

F r a u  - u n d  n u r  M a n n  u n d  F r a u!  - i n d e r  Li e b e  i h r e e h eli -

c h e G e m ei n s c h aft.  D a s  V e r h ält ni s  d e r  G e s c hl e c ht e r  fi n d et 

a u s  l e h r a mtli c h e r P e r s p e kti v e  s ei n e a n g e m e s s e n e  G e st alt  i n 

ei n e r  all e  Di m e n si o n e n  d e s  M e n s c h e n  u mf a s s e n d e n  g e g e n -
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T h e ol o gi s c h e Er w ä g u n g e n z ur Et hi k d e s 

G e s c hl e c ht er v er h ält ni s s e s 

St e p h a n G o ert z 

1. Di e gl ei c h e W ür d e d er V er s c hi e d e n e n 

W e n n di e k at h oli s c h e Tr a diti o n ü b er d a s V er h ält ni s v o n 

M a n n u n d Fr a u s pri c ht, d a n n g e ht e s i hr i m W e s e ntli c h e n 

u m d a s V er h ält ni s v o n E h e m a n n u n d E h efr a u. Di e B e zi e-

h u n g d er G e s c hl e c ht er i n E h e u n d F a mili e i st a uf di e s e 

W eis e z u m I n b e griff d e s G e s c hl e c ht er v er h ält ni s s e s g e w or-

d e n. Als S c hl ü s s el z ur ri c hti g e n B e sti m m u n g di e s e s V er-

h ält ni s s e s gilt i n r ö mi s c h e n D o k u m e nt e n s eit ei ni g e n J a hr-

z e h nt e n d a s Pri n zi p d er K o m pl e m e nt arit ät v o n M a n n u n d 

Fr a u. 1 „ Di e E h e g e m ei n s c h aft w ur z elt i n d er n at ürli c h e n Er-

g ä n z u n g v o n M a n n u n d Fr a u ", s c hr ei bt J o h a n n e s P a ul II. 

1 9 8 1 i m A p o st oli s c h e n S c hr ei b e n F a mili ari s c o n s orti o 

( Nr. 1 9). A uf g e griff e n u n d a u s g e w eit et wir d di e s er G e d a n k e 

d a n n i m D o k u m e nt d er K o n gr e g ati o n f ür di e Gl a u b e n sl e hr e 

Ü b er di e Z u s a m m e n ar b eit v o n M a n n u n d Fr a u i n d er Kir c h e 

u n d i n d er W elt v o n 2 0 0 4: ,, Di e gl ei c h e W ür d e d er P er s o-

n e n v er wir kli c ht si c h al s p h y si s c h e, p s y c h ol o gi s c h e u n d o n-

t ol o gi s c h e K o m pl e m e nt arit ät, di e ei n e a uf B e zi e h u n g a n g e-

l e gt e h ar m o ni s c h e , Ei n h eit i n d er Z w ei h eit' s c h afft " ( Nr. 8). 

I n di e s er dr eif a c h e n K o m pl e m e nt arit ät f or m e n M a n n u n d 

Fr a u - u n d n ur M a n n u n d Fr a u! - i n d er Li e b e i hr e e h eli-

c h e G e m ei n s c h aft. D as V er h ält ni s d er G e s c hl e c ht er fi n d et 

a u s l e hr a mtli c h er P er s p e kti v e s ei n e a n g e m e s s e n e G e st alt i n 

ei n er all e Di m e n si o n e n d e s M e n s c h e n u mf a s s e n d e n g e g e n-
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s eiti g e n E r g ä n z u n g.  D a s  W ei bli c h e  u n d  d a s  M ä n nli c h e  si n d  

v o n  i h r e m S ei n  h e r  v e r s c hi e d e n.

W e n n  a b e r  M a n n  u n d  F r a u  a uf  K o m pl e m e nt a rit ät  hi n  a n -

g el e gt  si n d, h at  G ott  si e d a n n  u n v oll st ä n di g  e r s c h aff e n ?  W a s  

w ü r d e  d a s  i m Hi n bli c k  a uf  U n v e r h ei r at et e  b e d e ut e n ?  F e hlt  

i h n e n ei n w e s e ntli c h e r  A s p e kt  d e s  M e n s c h s ei n s ?  N ei n,  s o  

di e  l e h r a mtli c h e A nt w o rt,  d e n n  G ott  h at  M a n n  u n d  F r a u  al s  

k o m pl ett e  M e n s c h e n  e r s c h aff e n. A b e r  al s P a a r  si n d M a n n  

u n d  F r a u  a uf  E r g ä n z u n g  a n g e wi e s e n. N u r  i n i h r e r d r eif a -

c h e n - p h y si s c h e n,  p s y c hi s c h e n  u n d  o nt ol o gi s c h e n  - K o m -

pl e m e nt a rit ät  fi n d e n E h e m a n n  u n d  E h ef r a u  i n i h r e r E h e  z u r  

v oll e n  R e ali si e r u n g  i h r e s M e n s c h s ei n s.  „ N u r D a n k  d e r  D u -

alit ät v o n . m ä n nli c h“ u n d  . w ei bli c h“ v e r wi r kli c ht  si c h d a s  

. M e n s c hli c h e“ v oll “ (J o h a n n e s P a ul  II., B ri ef  a n  di e  F r a u e n,  

1 9 9 5,  N r.  7).

I n E h e  u n d  F a mili e  k o m mt  e s f ol gli c h a u s l e h r a mtli c h e r 

Si c ht e nt s c h ei d e n d d a r a uf  a n, d a s s M a n n  u n d  F r a u, V a -

t e r u n d  M utt e r,  si c h i n i h r e r - i h r e m g a n z e n W e s e n  ei n -

g e s c h ri e b e n e n  - V e r s c hi e d e n h eit  e r g ä n z e n. Gl ei c h e  W ü r d e,  

a b e r  v e rs c hi e d e n e, z u r E r g ä n z u n g  b esti m mt e W es e n  - a uf  

di e s e  K u r zf o r m el  l ä s st si c h di e  k at h oli s c h e  L e h r e  u n d  M o -

r al d e s  V e r h ält ni s s e s  v o n  M a n n  u n d  F r a u  i n E h e  u n d  F a mi -

li e b ri n g e n. 2

St e ht  u n d  f ällt a b e r  di e  M e n s c hli c h k eit  d e r  B e zi e h u n g  v o n  

M a n n  u n d  F r a u  mit  i h r e r K o m pl e m e nt a rit ät,  e r kl ä rt si c h,  

w a r u m  gl ei c h g e s c hl e c htli c h e P a rt n e r s c h aft e n i n di e s e m  

D e n k e n  al s  d efi zit ä r  g elt e n.  I n h o m o s e x u ell e n  B e zi e h u n g e n  

k ö n n e n  si c h di e  P a rt n e r  b z w.  P a rt n e ri n n e n  a uf  k ö r p e rli c h -

g e nit al e r  E b e n e  ni c ht  mit  d e m  Zi el  d e r  R e p r o d u kti o n  e r g ä n -

z e n. Di e s  i st d a r u m  f ü r di e  M e n s c hli c h k eit  i h r e r B e zi e h u n g  

a u s s c hl a g g e b e n d, w eil  g e m ä ß  r ö mi s c h e r L e s a rt  di e  p e r s o-

n al e  E r g ä n z u n g  v o n d e r  p h y si s c h e n  ni c ht  z u t r e n n e n i st. 

H a rt  f o r m uli e rt si n d n u r  h et e r o s e x u ell e  P a a r e  z u r p a rt n e r -

s c h aftli c h e n Li e b e  g e s c h aff e n. F ü r  h o m o s e x u ell e  M ä n n e r  
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s eiti g e n Er g ä n z u n g. D as W ei bli c h e u n d d a s M ä n nli c h e si n d 

v o n i hr e m S ei n h er v er s c hi e d e n. 

W e n n a b er M a n n u n d Fr a u a uf K o m pl e m e nt arit ät hi n a n-

g el e gt si n d, h at G ott si e d a n n u n v oll st ä n di g er s c h aff e n ? W as 

w ür d e d a s i m Hi n bli c k a uf U n v er h eir at et e b e d e ut e n ? F e hlt 

i h n e n ei n w e s e ntli c h er A s p e kt d e s M e n s c h s ei n s ? N ei n, s o 

di e l e hr a mtli c h e A nt w ort, d e n n G ott h at M a n n u n d Fr a u al s 

k o m pl ett e M e n s c h e n er s c h aff e n. A b er al s P a ar si n d M a n n 

u n d Fr a u a uf Er g ä n z u n g a n g e wi e s e n. N ur i n i hr er dr eif a-

c h e n - p h y si s c h e n, p s y c hi s c h e n u n d o nt ol o gi s c h e n - K o m-

pl e m e nt arit ät fi n d e n E h e m a n n u n d E h efr a u i n i hr er E h e z ur 

v oll e n R e ali si er u n g i hr e s M e n s c h s ei n s. ,, N ur D a n k d er D u-

alit ät v o n , m ä n nli c h' u n d , w ei bli c h' v er wir kli c ht si c h d a s 

, M e n s c hli c h e' v oll " ( J o h a n n e s P a ul II., Bri ef a n di e Fr a u e n, 

1 9 9 5, Nr. 7). 

I n E h e u n d F a mili e k o m mt e s f ol gli c h a u s l e hr a mtli c h er 

Si c ht e nt s c h ei d e n d d ar a uf a n, d a s s M a n n u n d Fr a u, V a-

t er u n d M utt er, si c h i n i hr er - i hr e m g a n z e n W e s e n ei n-

g e s c hri e b e n e n - V er s c hi e d e n h eit er g ä n z e n. Gl ei c h e W ür d e, 

a b er v er s c hi e d e n e, z ur Er g ä n z u n g b e sti m mt e W e s e n - a uf 

di e s e K ur zf or m el l ä s st si c h di e k at h oli s c h e L e hr e u n d M o-

r al d e s V er h ält ni s s e s v o n M a n n u n d Fr a u i n E h e u n d F a mi-

li e bri n g e n. 2 

St e ht u n d f ällt a b er di e M e n s c hli c h k eit d er B e zi e h u n g v o n 

M a n n u n d Fr a u mit i hr er K o m pl e m e nt arit ät, er kl ärt si c h, 

w ar u m gl ei c h g e s c hl e c htli c h e P art n er s c h aft e n i n di e s e m 

D e n k e n al s d efi zit är g elt e n. I n h o m o s e x u ell e n B e zi e h u n g e n 

k ö n n e n si c h di e P art n er b z w. P art n eri n n e n a uf k ör p erli c h-

g e nit al er E b e n e ni c ht mit d e m Zi el d er R e pr o d u kti o n er g ä n-

z e n. Di es i st d ar u m f ür di e M e n s c hli c h k eit i hr er B e zi e h u n g 

a u s s c hl a g g e b e n d, w eil g e m ä ß r ö mi s c h er L e s art di e p er s o-

n al e Er g ä n z u n g v o n d er p h y si s c h e n ni c ht z u tr e n n e n i st. 

H art f or m uli ert si n d n ur h et er o s e x u ell e P a ar e z ur p art n er-

s c h aftli c h e n Li e b e g e s c h aff e n. F ür h o m o s e x u ell e M ä n n er 
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u n d  F r a u e n  i st e s  g ut,  w e n n  si e all ei n  bl ei b e n.  F ü r  si e gi bt  

e s k ei n e G e s c hl e c ht s p a rt n e r  u n d k ei n e G e s c hl e c ht s p a rt -

n e ri n,  di e  si e e r g ä n z e n  k ö n nt e n.

D o c h  s oll e s  a n  di e s e r  St ell e  ni c ht  w eit e r  u m  di e  F r a g e  d e r  

et hi s c h e n B e w e rt u n g  gl ei c h g e s c hl e c htli c h e r Li e b e g e h e n,  

s o n d e r n u m  d a s  k at h oli s c h e  V e r st ä n d ni s  d e s  ri c hti g e n V e r -

h ält ni s s e s  v o n  M a n n  u n d  F r a u.  N a c h d e m  d a s  d o mi ni e r e n d e  

l e h r a mtli c h e L eit bil d  s ki z zi e rt w o r d e n  i st, s oll i m F ol g e n -

d e n  g ef r a gt  w e r d e n,  w o  di e  F all st ri c k e  u n d  bli n d e n  Fl e c k e n  

di e s e s  M o d ell s  li e g e n.

2.  N at ur  u n d  M or al  d e s  G e s c hl e c ht er v er h ält ni s s e s

Di e  V e r s c hi e d e n h eit  v o n  M a n n  u n d  F r a u  wi r d  i n l e h r a mtli-

c h e n T e xt e n  al s  ei n e  v o n  G ott  g e w ollt e  W e s e n s v e r s c hi e d e n -

h eit  b e g riff e n.  Si e  b et rifft  i h r g e s a mt e s  S ei n  u n d  i st ei n e  n a -

t ü rli c h e Wi r kli c h k eit,  di e  j e d e r k ult u r ell e n  G e st alt u n g  ei n  

M a ß  v o r gi bt.  E s  g ält e  d e s h al b:  „ E s i st ni c ht  z u  l e u g n e n, d a ß  

si c h d e r  M e n s c h  i m m e r u n d  i n ei n e r  b e sti m mt e n  K ult u r  b e -

fi n d et, a b e r  e b e n s o  w e ni g  l ä ßt si c h b e st r eit e n,  d a ß  si c h d e r  

M e n s c h  i n di e s e r  j e w eili g e n K ult u r  a u c h  ni c ht  e r s c h ö pft.  I m 

Ü b ri g e n  b e w ei st  di e  K ult u r e nt wi c kl u n g  s el b st, d a ß  e s i m 

M e n s c h e n  et w a s  gi bt,  d a s  all e  K ult u r e n  t r a n s z e n di e rt. Di e -

s e s . Et w a s' i st e b e n  di e  N at u r  d es  M e ns c h e n:  Si e  g e r a d e  i st 

d a s  M a ß  d e r  K ult u r  u n d  di e  V o r a u s s et z u n g  d af ü r,  d a ß  d e r  

M e n s c h  [...] i n Ü b e r ei n sti m m u n g  mit  d e r  ti ef e n W a h r h eit  

s ei n e s W e s e n s  l e bt“ (J o h a n n e s P a ul  II., E n z y kli k a  V e rit a-  

tis s pl e n d o r, 1 9 9 3, N r.  5 3). I m Hi nt e r g r u n d  di e s e r  p ä p stli -

c h e n A u s s a g e  st e ht d a s  s c h ol a sti s c h e A xi o m  a g e r e  s e q uit u r 

ess e, w o n a c h  d a s  H a n d el n  d e m  S ei n  z u f ol g e n h at.  Di e s  gilt  

i n b e s o n d e r e r  W ei s e  f ü r d a s  S ei n  d e r  w e s e n s v e r s c hi e d e n e n  

G e s c hl e c ht e r.  Di e  M o r al  d e s  G e s c hl e c ht e r v e r h ält ni s s e s  s oll  

i n d e r  n at ü rli c h e n  u n d  d a mit  u n w a n d el b a r e n  Diff e r e n z  v o n  

M a n n  u n d  F r a u  f u n di e rt s ei n.
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u n d Fr a u e n ist es g ut, w e n n si e all ei n bl ei b e n. F ür si e gi bt 

es k ei n e G e s c hl e c ht s p art n er u n d k e i n e G e s c hl e c ht s p art-

n eri n , di e si e er g ä n z e n k ö n nt e n. 

D o c h s oll e s a n di e s er St ell e ni c ht w eit er u m di e Fr a g e d er 

et hi s c h e n B e w ert u n g gl ei c h g e s c hl e c htli c h er Li e b e g e h e n, 

s o n d er n u m d a s k at h oli s c h e V er st ä n d ni s d e s ri c hti g e n V er -

h ält ni s s e s v o n M a n n u n d Fr a u. N a c h d e m d a s d o mi ni er e n d e 

l e hr a mtli c h e L eit bil d s ki z zi ert w or d e n i st, s oll i m F ol g e n-

d e n g efr a gt w er d e n, w o di e F all stri c k e u n d bli n d e n Fl e c k e n 

di e s e s M o d ell s li e g e n . 

2. N at ur u n d M or al d e s G e s c hl e c ht er v er h ält ni s s e s 

Di e V er s c hi e d e n h eit v o n M a n n u n d Fr a u wir d i n l e hr a mtli-

c h e n T e xt e n al s ei n e v o n G ott g e w ollt e W e s e n s v er s c hi e d e n-

h eit b e griff e n. Si e b etrifft i hr g e s a mt e s S ei n u n d i st ei n e n a-

t ü rli c h e Wir kli c h k eit, di e j e d er k ult ur ell e n G e st alt u n g ei n 

M a ß v or gi bt. Es g ält e d e s h al b: ,. Es i st ni c ht z u l e u g n e n, d a ß 

si c h d er M e n s c h i m m er u n d i n ei n er b e sti m mt e n K ult ur b e-

fi n d et, a b er e b e n s o w e ni g l ä ßt si c h b e str eit e n, d a ß si c h d er 

M e n s c h i n di e s er j e w eili g e n K ult ur a u c h ni c ht er s c h ö pft. I m 

Ü bri g e n b e w ei st di e K ult ur e nt wi c kl u n g s el b st, d a ß es i m 

M e n s c h e n et w a s gi bt, d a s all e K ult ur e n tr a n s z e n di ert. Di e-

s e s , Et w a s' ist e b e n di e N at u r d es M e n s c h e n : Si e g er a d e i st 

d a s M a ß d er K ult ur u n d di e V or a u s s et z u n g d af ür, d a ß d er 

M e n s c h [ ... ] i n Ü b er ei n sti m m u n g mit d er ti ef e n W a hr h eit 

s ei n e s W e s e n s l e bt " ( J o h a n n e s P a ul II ., E n z y kli k a V erit a-

ti s s pl e n d or, 1 9 9 3, Nr. 5 3). I m Hi nt er gr u n d di e s er p ä p stli-

c h e n A u s s a g e st e ht d a s s c h ol a sti s c h e A xi o m a g er e s e q uit u r 

ess e, w o n a c h d a s H a n d el n d e m S ei n z u f ol g e n h at. Di es gilt 

i n b e s o n d er er W eis e f ür d a s S ei n d er w e s e n s v er s c hi e d e n e n 

G e s c hl e c ht er. Di e M or al d e s G e s c hl e c ht er v er h ält ni s s e s s oll 
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Nun stellt ganz ohne Zweifel die Geschlechterdifferenz 
beim Menschen eine biologisch nicht zu leugnende Tatsa-
che dar. Die menschliche Gattung pflanzt sich auf zweige-
schlechtliche Weise fort. Im Laufe der Evolution bilden sich 
dabei unterschiedliche weibliche und männliche Fortpflan-
zungsstrategien heraus. Genauso bewegt sich die indivi-
duelle, komplexe Geschlechtsentwicklung im Rahmen na-
türlicher Dispositionen. Wenngleich zu beachten ist, dass 
es Phänomene von Intersexualität gibt, die sich einer ein-
deutigen zweigeschlechtlichen Ordnung nicht einfügen las-
sen. Die biblische Aussage, dass Gott den Menschen als 
Mann und Frau erschaffen hat (Gen 1,27), ist kein Argu-
ment gegen die uns heute bekannten Unterschiede in der 
sexuellen Entwicklung. Zugleich gilt für den Menschen, 
dass er als das von Natur aus geschichtliche Wesen die Ge-
schlechterdifferenz und seine Geschlechtsidentität kulturell 
unterschiedlich auslegt und konstruiert. Von Natur aus ist 
der Mensch zur Moral befähigt. Wir können gar nicht an-
ders, als uns selbst Regeln für unser Handeln zu geben. 
Der Streit erscheint müßig, „wieviel bei unseren entwickel-
ten Fertigkeiten von der Natur gegeben ist und wieviel die 
Kultur beiträgt. Die Grenze lässt sich nicht in Prozentsät-
zen festlegen und quantifizieren, da es sich um zwei glei-
chermaßen notwendige Voraussetzungen für den Men-
schen handelt.“3

Das Geschlechterverhältnis ist ein natürlicher Aspekt des 
Menschseins und überdies besitzt es in der sozialen Welt 
einen Masterstatus. Das Geschlecht lässt sich schlecht ver-
bergen, es ist ein einfaches, weil binäres Schema, mit des-
sen Hilfe wir uns im alltäglichen Miteinander schnell zu 
orientieren vermögen. Das Geschlecht ist nach wie vor om-
nipräsent - aber ist es deshalb omnirelevant? Wie wollen 
wir mit dem Unterschied zwischen den Geschlechtern mo-
ralisch umgehen? In welche politischen Vorstellungen „ge-
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ordneter“ Ehe- und Familienverhältnisse mündet die onto-
logische Verschiedenheit?

Die Natur, so haben wir gesehen, formuliert ja von sich 
aus keine moralischen Regeln. Die soziale Welt, in der 
Frauen und Männer ihr Verhältnis bestimmen, ist immer 
auch ein Produkt geschichtlicher Prozesse. An die Stelle der 
Frage nach dem Was von Männlichkeit und Weiblichkeit 
tritt daher in den Sozialwissenschaften die Frage nach dem 
Wie der Herstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit. 
Geschlecht ist mehr als eine natürliche Kategorie, es ist 
gleichermaßen eine soziale Kategorie. Die Unterscheidung 
zwischen Sex (biologisches Geschlecht) und Gender (so-
ziale Geschlechtsrolle) ist Ausdruck der anthropologischen 
Einsicht, dass kulturell-soziale Normen des Geschlechter-
verhältnisses von biologisch-körperlichen Gegebenheiten 
zu unterscheiden sind. Erst darum stellt sich überhaupt 
die Frage, wie die Verschiedenheit der Geschlechter ge-
staltet werden soll. Der Mensch ist das Lebewesen, das die 
Geschlechterdifferenz auslegen kann und muss. „Was im-
mer zu den spezifischen Gaben menschlicher Natur gerech-
net sein will, liegt nicht im Rücken menschlicher Freiheit, 
sondern in ihrem Bereich, dessen sich jeder Einzelne stets 
von neuem bemächtigen muß, will er ein Mensch sein. [...] 
Nicht nur die Menschen wandeln sich, auch das Menschli-
che verändert sich im Wandel der Zeit.“4

Menschsein bedeutet in einer gewichtigen Tradition der 
Anthropologie, „über sich bestimmen, Verantwortung ha-
ben, anerkennen können“.5 In diesem Sinne transzendiert 
der Mensch von Natur aus sein körperliches Dasein, das er 
zugleich immer ist. Wer also das Verhältnis des Menschen 
zu sich selbst auf das passive Verhältnis zu einer vorgege-
benen Natur reduziert, der läuft Gefahr, in seiner Moral die 
Geschichtlichkeit auszublenden und sich auf das Unver-
änderliche und ewig Gültige zu fixieren. Es droht die Ver-
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wechslung kontingenter historischer Verhältnisse mit dem 
Wesen des Menschen schlechthin. Eine kulturelle Realität 
wird als natürliche Norm postuliert. Vor dieser Gefahr steht 
eine jede Moral des Geschlechterverhältnisses.

3. Geschlechterphantasien in der Moderne

Das moderne Bewusstsein zeichnet sich unter anderem da-
durch aus, dass kulturelle Phänomene auch als kulturelle 
Phänomene erfasst werden können. Wir erkennen unsere 
eigene Gegenwart als Produkt einer von Menschen gemach-
ten Geschichte. Moderne Kulturen sind in diesem Sinne 
als reflexive Kulturen zu begreifen. Was in ihnen verbind-
lich gelten soll, hat sich prinzipiell mit allgemein teilbaren 
Gründen auszuweisen. Der bloße Verweis auf eine Autorität, 
die Kultur und Geschichte transzendiert, verfängt als ethi-
sches Argument nicht mehr. Die Behauptung, etwas sei ge-
sollt, weil von der Natur so eingerichtet, wird als Behaup-
tung von konkreten Subjekten Gegenstand von kritischen 
Nachfragen. Wer spricht von welchem Standpunkt aus und 
mit welchem Interesse von einer moralisch normativen Na-
tur? So überrascht es nicht, dass in der Moderne zunächst 
die gottgewollte natürliche Standesordnung und dann das 
gottgewollte hierarchische Geschlechterverhältnis einer 
ethischen Kritik unterzogen werden. Es lassen sich schlicht 
keine überzeugenden Argumente mehr für eine politische 
und soziale Ordnung zwischen den Menschen finden, die 
nicht auf dem Prinzip gleicher und allgemeiner Menschen-
rechte fußt. Es ist bekannt, wie schwer sich die katholische 
Kirche mit dem modernen Anspruch auf politische und mo-
ralische Selbstbestimmung getan hat und mitunter noch im-
mer tut. Die soziale Welt vom Gedanken des Subjekts und 
seiner Autonomie aus zu begreifen, das erschien dem Katho-
lizismus lange als die Wurzel aller Übel der modernen Welt.
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V o r  di e s e m  Hi nt e r g r u n d  wi r d  d e r  K o nt r a st  z u m  m o d e r n e n  

A n s p r u c h  a uf S el b st b e sti m m u n g u n d Gl ei c h b e r e c hti g u n g  

z wi s c h e n d e n  G e s c hl e c ht e r n  d e utli c h,  d e n  Pi u s  XI.  i n s ei -

n e r  E h e- E n z y kli k a  C asti  c o n n u bii v o n 1 9 3 0  h e r st ellt:  „ A b e r 

d a s [ di e E m a n zi p ati o n  d e r  F r a u] i st k ei n e wi r kli c h e  B e -

f r ei u n g d e r  F r a u;  si e e nt h ält  ni c ht  j e n e d e r  V e r n u nft  e nt s p r e -

c h e n d e u n d  g e b ü h r e n d e  F r ei h eit,  wi e  si e di e  h e h r e  A uf g a b e  

d e r  F r a u  u n d  G atti n  f o r d e rt. Si e  i st e h e r  ei n e  V e r d e r b ni s  d e s  

w ei bli c h e n  E m pfi n d e n s  u n d  d e r  M utt e r w ü r d e,  ei n e  U m k e h -

r u n g d e r  g a n z e n  F a mili e n o r d n u n g. [...] Di e s e  f al s c h e F r ei -

h eit  u n d  u n n at ü rli c h e  Gl ei c h st ell u n g  mit  d e m  M a n n e  wi r d  

si c h z u m ei g e n e n V e r d e r b e n  d e r  F r a u  a u s wi r k e n [...].“ E s  

gi bt ei n e R e c ht s gl ei c h h eit „ hi n si c htli c h d e r P e r s ö nli c h -

k eit s r e c ht e  u n d  d e r  M e n s c h e n w ü r d e,  u n d  i n d e m,  w a s  d e m  

( E h e-) V e rt r a g  e nt s p ri n gt  u n d  d e r  E h e  ei g e nt ü mli c h  i st [...], 

i n d e n  ü b ri g e n  Di n g e n  a b e r  m u s s  ei n e  g e wi s s e  U n gl ei c h h eit  

u n d  A b st uf u n g  h e r r s c h e n,  wi e  si e d a s  F a mili e n w o hl  u n d  di e  

n ot w e n di g e  Ei n h eit  u n d  F e sti g k eit  d e r  h ä u sli c h e n  G e m ei n -

s c h aft u n d  O r d n u n g  f o r d e r n.“ St et s g elt e e s di e  „ Ei g e n a rt 

d e r  w ei bli c h e n  N at u r “ z u  b e r ü c k si c hti g e n  ( A b s c h nitt II, 2).

G e m ä ß  i h r e r z u gl ei c h n at ü rli c h e n  wi e  v e r n ü nfti g e n B e -

sti m m u n g e nt s p ri c ht e s d e m n a c h  d e r  S c h ö pf u n g s o r d n u n g,  

w e n n  si c h di e  F r a u  i n E h e  u n d  F a mili e  d e m  M a n n e  u nt e r -

o r d n et. N u r  a uf  di e s e  W ei s e  s ei f ü r d a s  W o hl  d e r  F a mili e  

u n d  d e r  G e s ell s c h aft  g e s o r gt.  S o  t r at di e  k at h oli s c h e  Ki r c h e 

al s  H üt e ri n  d e rj e ni g e n  s o zi al e n O r d n u n g  a uf, di e  a uf  ei n e r  

U n gl ei c h h eit  d e r  R oll e n  v o n  M a n n  u n d  F r a u  i n E h e  u n d  F a -

mili e  b e r u ht e.  A b g el eit et  w u r d e  di e s e  U n gl ei c h h eit  a u s d e r  

b e s o n d e r e n  N at u r  d e r  F r a u,  i n d e r e n  Z e nt r u m  di e  B e r uf u n g  

z u r  M utt e r s c h aft  st e ht. I m m a ß g e bli c h e n  L e xi k o n  f ü r T h e o -

l o gi e u n d  Ki r c h e  wi r d  1 9 6 0  d a s  W e s e n  d e r  F r a u  a uf  di e  f ol-

g e n d e W ei s e  b e s c h ri e b e n: „ Di e H a n dl u n g s w ei s e  d e r  F r a u  

i st p e r s o n-,  w e ni g e r  s a c h b e z o g e n. D a s  E m oti o n al e  g e ht  i h r 

ü b e r  d a s  R ati o n al e,  d a s  H e r z  ü b e r  d e n  V e r st a n d,  d a s  G ut e  
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ü b e r  d a s  W a h r e,  di e  Sitt e ü b e r  d a s  R e c ht  [...] j e w eil s i m 

U nt e r s c hi e d  z u m M a n n. “ D e n n  „ ei n e F r a u  si e ht ni c ht  n u r  

a n d e r s  a u s  al s  d e r  M a n n;  si e i st a u c h  i h r e r g a n z e n  B e s c h af -

f e n h eit n a c h  a n d e r s; si e d e n kt,  f ü hlt u n d  h a n d elt  a n d e r s. “ 6  

Di e  W e s e n s diff e r e n z  z wi s c h e n d e n G e s c hl e c ht e r n  k ö n n e  

d a h e r  n u r  i n ei n e r  s o zi al e n O r d n u n g  ri c hti g a b g e bil d et  w e r -

d e n,  di e  d a r a uf  R ü c k si c ht  ni m mt.  Di e  „ F r ei st ell u n g d e r  v e r -

h ei r at et e n  F r a u e n  u n d  M ütt e r  v o n  d e r  a u ß e r h ä u sli c h e n  E r -

w e r b s a r b eit “ 7 w ä r e  a u s di e s e m  G r u n d  s o zi al p oliti s c h u n d  

s o zi al et hi s c h ü b e r a u s  s e g e n s r ei c h, u rt eilt  1 9 5 9  d e r  S o zi al-  

et hi k e r u n d  s p ät e r e E r z bi s c h of  v o n K öl n,  J o s e p h H öff n e r.  

Di e  l e di g e n F r a u e n  a b e r  s oll e n ei n  G e g e n g e wi c ht  z u m  „ ei n-

s eiti g v e r m ä n nli c ht e n Z eit alt e r “ 8 bil d e n. Hi e r  s c h ei nt ei n  

Z u s a m m e n h a n g  a uf,  d e r  h ä ufi g  ü b e r s e h e n  wi r d  u n d  d e r  i n 

d e r  A bs c hl uss b ots c h aft  d es Z w eit e n V ati k a nis c h e n  K o n zils  

a n  di e  F r a u e n  s o a u s g e d r ü c kt wi r d:  „I h r F r a u e n  h a bt  i m-

m e r  di e  S o r g e  u m  d e n  H e r d,  di e  Li e b e  z u m L e b e n,  d a s  G e -

f ü hl f ü r di e  Wi e g e  i n e u r e r H ut.  I h r k e n nt  d a s  G e h ei m ni s  

d e s  b e gi n n e n d e n  L e b e n s.  I h r t r ö st et i m A u g e n bli c k  d e s  T o -

d e s.  U n s e r e  T e c h ni k  l ä uft G ef a h r,  u n m e n s c hli c h  z u  w e r d e n.  

V e r s ö h nt  di e  M ä n n e r  mit  d e m  L e b e n. U n d  v o r all e m [...] 

w a c ht  ü b e r  di e  Z u k u nft  u n s e r e r  A rt.  [...] F r a u e n  [...] e u c h  

o bli e gt  e s, d e n  F ri e d e n  i n d e r  W elt  z u r ett e n.“ 9 Hi nt e r  di e -

s e r h y m ni s c h e n  W e rt s c h ät z u n g  w ei bli c h e r  M o r al  v e r bi r gt  

si c h ei n ü b e r a u s  n e g ati v e s  Bil d  v o n  M ä n nli c h k eit.  Di e  n e -

g ati v e n Z ü g e  d e r  M o d e r n e  - k alt e  R ati o n alit ät,  D o mi n a n z  

d e r  T e c h ni k,  S el b st b e h a u pt u n g, e ntf e s s elt e K o n k u r r e n z  - 

w e r d e n  d u r c h  M ä n nli c h k eit  v e r k ö r p e rt. Di e s e s  G e s c hl e c h-  

t e r kli s c h e e i st al s ei n  t y pi s c h n e u z eitli c h e s  z u b e g r eif e n. 1 0  

D e n n  i n d e r  T r a diti o n  g alt  ni c ht  d e r  M a n n,  s o n d e r n di e  F r a u  

al s  d a s  m o r ali s c h  p r e k ä r e  G e s c hl e c ht.  U nt e r  d e m  Ei n d r u c k  

si c h r a s a nt v e r ä n d e r n d e r  p oliti s c h e r,  ö k o n o mi s c h e r  u n d  s o -

zi al e r V e r h ält ni s s e  u m  1 8 0 0  wi r d  M ä n nli c h k eit  al s m o r a -

li s c h e s P r o bl e m k ulti vi e rt. Di e  n e u e n g e s ell s c h aftli c h e n  
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ü b er d a s W a hr e, di e Sitt e ü b er d a s R e c ht  [ ... ] j e w eil s i m 

U nt er s c hi e d z u m M a n n. " D e n n „ ei n e Fr a u si e ht ni c ht n ur 

a n d er s a u s als d er M a n n; si e ist a u c h i hr er g a n z e n B es c h af-

f e n h eit n a c h a n d er s; si e d e n kt, f ü hlt u n d h a n d elt a n d er s. " 6 

Di e W e s e n s diff er e n z z wi s c h e n d e n G e s c hl e c ht er n k ö n n e 

d a h er n ur i n ei n er s o zi al e n Or d n u n g ri c hti g a b g e bil d et w er-

d e n, di e d ar a uf R ü c k si c ht ni m mt. Di e „ Fr ei st ell u n g d er v er-

h eir at et e n Fr a u e n u n d M ütt er v o n d er a u ß er h ä u sli c h e n Er-

w er b s ar b eit " 7 w är e a u s di e s e m Gr u n d s o zi al p oliti s c h u n d 

s o zi al et hi s c h ü b er a u s s e g e n sr ei c h, urt eilt 1 9 5 9 d er S o zi al-

et hi k er u n d s p ät er e Er z bi s c h of v o n K öl n, J o s e p h H öff n er. 

Di e l e di g e n Fr a u e n a b er s oll e n ei n G e g e n g e wi c ht z u m „ ei n-

s eiti g v er m ä n nli c ht e n Z eit alt er " 8 bil d e n. Hi er s c h ei nt ei n 

Z u s a m m e n h a n g a uf, d er h ä ufi g ü b er s e h e n wir d u n d d er i n 

d er A b s c hl u s s b ot s c h aft d es z w eit e n V ati k a ni s c h e n K o nzils 

a n di e Fr a u e n s o a u s g e dr ü c kt wir d: ,,I hr Fr a u e n h a bt i m-

m er di e S or g e u m d e n H er d, di e Li e b e z u m L e b e n, d a s G e-

f ü hl f ür di e Wi e g e i n e ur er H ut. I hr k e n nt d a s G e h ei m ni s 

d e s b e gi n n e n d e n L e b e n s. I hr tr ö st et i m A u g e n bli c k d es T o-

d es. U n s er e T e c h ni k l ä uft G ef a hr, u n m e n s c hli c h z u w er d e n. 

V er s ö h nt di e M ä n n er mit d e m L e b e n. U n d v or all e m [ ... ] 

w a c ht ü b er di e Z u k u nft u n s er er Art. [ ... ] Fr a u e n [ ... ] e u c h 

o bli e gt e s, d e n Fri e d e n i n d er W elt z u r ett e n. " 9 Hi nt er di e-

s er h y m ni s c h e n W ert s c h ät z u n g w ei bli c h er M or al v er bir gt 

si c h ei n ü b er a u s n e g ati v e s Bil d v o n M ä n nli c h k eit. Di e n e-

g ati v e n Z ü g e d er M o d e m e - k alt e R ati o n alit ät, D o mi n a n z 

d er T e c h ni k, S el b st b e h a u pt u n g, e ntf e s s elt e K o n k urr e n z -

w er d e n d ur c h M ä n nli c h k eit v er k ör p ert. Di e s e s G e s c hl e c h-

t er kli s c h e e i st al s ei n t y pi s c h n e u z eitli c h e s z u b e gr eif e n. 1 0 

D e n n i n d er Tr a diti o n g alt ni c ht d er M a n n, s o n d er n di e Fr a u 

al s d a s m or ali s c h pr e k är e G e s c hl e c ht. U nt er d e m Ei n dr u c k 

si c h r a s a nt v er ä n d er n d er p oliti s c h er, ö k o n o mi s c h er u n d s o-

zi al er V er h ält ni s s e u m 1 8 0 0 wir d M ä n nli c h k eit al s m or a-

li s c h e s Pr o bl e m k ulti vi ert. Di e n e u e n g e s ell s c h aftli c h e n 
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P at h ol o gi e n,  di e  m a n  i m Z u g e  d e r  M o d e r ni si e r u n g  b e o b a c h -

t et, w e r d e n  mit  d e n  b e s o n d e r e n  W e s e n s ei g e n s c h aft e n  v o n  

M ä n n e r n  i n ei n e k a u s al e  B e zi e h u n g  g e s et zt. Di e  m ä n nli -

c h e N at u r  wi r d  n e g ati v  b e u rt eilt,  i n i h r e r U n g e b u n d e n h eit  

l ä s st si e all e  i n h altli c h e n B e sti m m u n g e n  u n d  Zi el s et z u n g e n  

v e r mi s s e n,  si e d r e ht  si c h n u r  u m  si c h s el b st. M ä n nli c h k eit  

s ei „ ei n i m l e e r e n R a u m  s c h w e b e n d e r Ri ß,  - ni c ht s  al s  ei n  

St ü c k  k alt e r  V e r n u nft,  d e m  n o c h  di e  h o h e m  A nt ri e b e  d e s  

Wi r k e n s,  - d a s  H e r z,  f e hlt e n, d e m  n o c h  di e  g e s elli g e  Li e b e  

u n b e k a n nt  w a r,  - ei n s c h r e c kli c h e r Wi d e r s p r u c h  mit  si c h  

s el b st u n d  d e r  g e s a m mt e n  N at u r. “ 1 1

I n ei n e r  m o d e r n e n,  f u n kti o n al diff e r e n zi e rt e n  G e s ell s c h aft  

wi r d  d a s  V e r h ält ni s  d e s  I n di vi d u u m s z u r G e s ell s c h aft  a uf  

n e u e  W ei s e  j u sti e rt. Ni c ht  m e h r  di e  Ei n b ett u n g  i n ei n  f e s-

t e s s o zi al e s G ef ü g e  g a r a nti e rt H alt  u n d  I d e ntit ät, s o n d e r n  

di e  ei n z el n e n  F u n kti o n s s y st e m e  b e a n s p r u c h e n  d a s  I n di vi-

d u u m  p a rti ell  u n d  a uf  u nt e r s c hi e dli c h e  W ei s e  u n d  ü b e rl a s -

s e n e s d e n  I n di vi d u e n, wi e  si e d a r a u s  ei n e ei g e n e I d e nti-

t ät k o n st r ui e r e n  w oll e n.  Di e  I d e ntit ät wi r d  n e u  f o r m ati e rt 

u n d  i m Z u g e  d e s s e n  s el b st b e z ü gli c h. D a s s  di e s  z u V e r u n -

si c h e r u n g e n f ü h rt, li e gt a uf  d e r  H a n d.  Di e s e r  s o zi ol o gi s c h  

r e k o n st r ui e r b a r e Z u s a m m e n h a n g  wi r d  j e d o c h n at u r ali si e rt,  

w e n n  m a n  i h n d e m  m ä n nli c h e n  W e s e n  a nl a st et.  Ei n e  e b e n -

s ol c h e N at u r ali si e r u n g  wi r d  b et ri e b e n, w e n n  m a n  s ei n e  

H off n u n g e n  a uf H eil u n g  d e r m o d e r n e n  F e hl e nt wi c kl u n -

g e n  a uf  di e  F r a u  als  F r a u  s et zt. „ D a n k s ei di r,  F r a u,  d af ü r,  

d a ß  d u  F r a u  bi st!  D u r c h  di e  d ei n e m  W e s e n  al s  F r a u  ei g e n e  

W a h r n e h m u n g sf ä hi g k eit  b e r ei c h e r st d u d a s V e r st ä n d -

ni s  d e r  W elt  u n d  t r ä g st z u r v oll e n  W a h r h eit  d e r  m e n s c hli -

c h e n B e zi e h u n g  b ei “ (J o h a n n e s P a ul  II., B ri ef  a n  di e  F r a u e n,  

1 9 9 5,  N r.  2).  D e r  P a p st  d e n kt  hi e r  a u s g e s p r o c h e n n e u z eit -

li c h, z u mi n d e st w e n n  m a n  a uf  di e  W ei bli c h k eit s v e r kl ä r u n -

g e n d e s 1 8. u n d  1 9.  J a h r h u n d e rt s bli c kt.  „ N u r d e m  W ei b e  

i st di e  Li e b e,  d e r  e d el st e all e r  N at u rt ri e b e,  a n g e b o r e n;  n u r 
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P at h ol o gi e n, di e m a n i m Z u g e d er M o d er ni si er u n g b e o b a c h-

t et, w er d e n mit d e n b e s o n d er e n W e s e n s ei g e n s c h aft e n v o n 

M ä n n er n i n ei n e k a u s al e B e zi e h u n g g e s et zt. Di e m ä n nli-

c h e N at ur wir d n e g ati v b e urt eilt, i n i hr er U n g e b u n d e n h eit 

l ä s st si e all e i n h altli c h e n B e sti m m u n g e n u n d Zi el s et z u n g e n 

v er mi s s e n, si e dr e ht si c h n ur u m si c h s el b st. M ä n nli c h k eit 

s ei „ ei n i m l e er e n R a u m s c h w e b e n d er Ri ß, - ni c ht s al s ei n 

St ü c k k alt er V er n u nft, d e m n o c h di e h ö h er n A ntri e b e d e s 

Wir k e n s, - d a s H er z, f e hlt e n, d e m n o c h di e g e s elli g e Li e b e 

u n b e k a n nt w ar, - ei n s c hr e c kli c h er Wi d er s pr u c h mit si c h 

s el b st u n d d er g e s a m mt e n N at ur. " 1 1 

I n ei n er m o d er n e n, f u n kti o n al diff er e n zi ert e n G e s ell s c h aft 

wir d d a s V er h ält ni s d es I n di vi d u u m s z ur G e s ell s c h aft a uf 

n e u e W eis e j u sti ert. Ni c ht m e hr di e Ei n b ett u n g i n ei n f es-

t es s o zi al e s G ef ü g e g ar a nti ert H alt u n d I d e ntit ät, s o n d er n 

di e ei n z el n e n F u n kti o n s s y st e m e b e a n s pr u c h e n d a s I n di vi-

d u u m p arti ell u n d a uf u nt er s c hi e dli c h e W ei s e u n d ü b erl a s-

s e n es d e n I n di vi d u e n, wi e si e d ar a u s ei n e ei g e n e I d e nti-

t ät k o n str ui er e n w oll e n. Di e I d e ntit ät wir d n e u f or m ati ert 

u n d i m Z u g e d e s s e n s el b st b e z ü gli c h. D a s s di e s z u V er u n-

si c h er u n g e n f ü hrt, li e gt a uf d er H a n d. Di e s er s o zi ol o gi s c h 

r e k o n str ui er b ar e Z u s a m m e n h a n g wir d j e d o c h n at ur ali si ert, 

w e n n m a n i h n d e m m ä n nli c h e n W e s e n a nl a st et. Ei n e e b e n-

s ol c h e N at ur ali si er u n g wir d b etri e b e n, w e n n m a n s ei n e 

H off n u n g e n a uf H eil u n g d er m o d er n e n F e hl e nt wi c kl u n-

g e n a uf di e Fr a u al s Fr a u s et zt. ,, D a n k s ei dir, Fr a u, d af ür, 

d a ß d u Fr a u bist! D ur c h di e d ei n e m W e s e n al s Fr a u ei g e n e 

W a hr n e h m u n g sf ä hi g k eit b er ei c h er st d u d a s V er st ä n d-

ni s d er W elt u n d tr ä g st z ur v oll e n W a hr h eit d er m e n s c hli-

c h e n B e zi e h u n g b ei " ( J o h a n n e s P a ul II., Bri ef a n di e Fr a u e n, 

1 9 9 5, Nr. 2). D er P a p st d e n kt hi er a u s g e s pr o c h e n n e u z eit-

li c h, z u mi n d e st w e n n m a n a uf di e W ei bli c h k eit s v er kl är u n-

g e n d es 1 8. u n d 1 9. J a hr h u n d ert s bli c kt. ,, N ur d e m W ei b e 

ist di e Li e b e, d er e d el st e all er N at urtri e b e, a n g e b or e n; n ur 
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durch diese kommt er unter die Menschen; so wie andere 
gesellige Triebe mehr [...].“12 Konsequenterweise wird dar-
aufhin den Frauen (präziser: den Ehefrauen13) der gleichbe-
rechtigte Aufenthalt in den männlich konnotierten Sphären 
des öffentlichen Lebens verweigert. Die Retterin der Moral 
muss von allen Tendenzen einer Vermännlichung fernge-
halten werden.

4. Gerechtigkeit und Freiheit

Wozu diese Hinweise auf die Geschlechterphantasien der 
Vergangenheit? Zum einen, weil sie uns bis heute verfol-
gen und zum anderen, weil exemplarisch deutlich wird, 
dass das Wissen über Männlichkeit und Weiblichkeit eine 
Geschichte hat und von geschichtlichen Erfahrungen ge-
prägt wird. Das sollte uns skeptisch gegenüber allen Versu-
chen stimmen, kulturtranszendierende Wesensbestimmun-
gen in moralischer Absicht zu identifizieren. Dies bedeutet, 
um es zu betonen, keine Negation von Natur, wohl aber die 
Negation deterministischer Vorstellungen. „In der histori-
schen und kulturvergleichenden Perspektive, aber auch in 
der Auseinandersetzung mit Subkulturen relativieren sich 
eigene Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, 
und die Beschwörung von .Natürlichkeit' wird absurd.“14

Die Skepsis, primär entlang der Differenz zwischen den 
Geschlechtern eine gerechte soziale Ordnung entwerfen zu 
können, führt das ethische Nachdenken auf eine andere 
Spur. Das Geschlechterverhältnis soll sich nun orientieren 
an der Gleichheit der Würde und der Rechte von Mann und 
Frau. Das allgemeine Menschenrecht tritt an die Stelle spe-
zifischer Naturrechte. Der generelle Anspruch an gerechte 
soziale Verhältnisse, dass sie die Würde und die Rechte 
des Menschen als Person respektieren, schützen und för-
dern, ist auch der besondere Anspruch an das Verhältnis 
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z wi s c h e n M a n n  u n d  F r a u.  D a s  Z w eit e  V ati k a ni s c h e  K o n zil  

r ei ht si c h i n di e s e  T r a diti o n  ei n, i n d e m e s j e d e F o r m  d e r  

Di s k ri mi ni e r u n g  v o n M e n s c h e n,  a u s d r ü c kli c h a u c h a uf -

g r u n d d e s  G e s c hl e c ht s,  v e r u rt eilt, „ d a si e d e m  Pl a n  G ot -

t e s wi d e r s p ri c ht “ ( G a u di u m et s p es, N r.  2 9). O h n e  V o r b e -

h alt  wi r d  a n e r k a n nt: „ Di e F r a u e n  v e rl a n g e n f ü r si c h di e  

r e c htli c h e u n d  f a kti s c h e Gl ei c h st ell u n g  mit  d e n  M ä n n e r n,  

w o  si e di e s e  n o c h  ni c ht  e rl a n gt h a b e n “ ( G a u di u m et s p es, 

N r.  9).  S el b st  w e n n  d a s  K o n zil  k ei n  u mf a s s e n d e s  Bil d  v o n  

E h e  u n d  F a mili e  u nt e r  d e n  B e di n g u n g e n  ei n e r  m o d e r ni si e r -

t e n G e s ell s c h aft  z ei c h n et, v oll zi e ht e s d o c h  a n ei n e r e nt -

s c h ei d e n d e n St ell e ei n e A b k e h r  v o m f r ü h e r e n D e n k e n  i n 

K at e g o ri e n  n at ü rli c h e r  Z w e c k b e sti m m u n g e n.  Di e  E h e  z wi -

s c h e n M a n n  u n d  F r a u  i st al s  e r st e s u n d  v o r  all e m  a n d e r e n  

ei n e  Li e b es g e m ei ns c h aft.  W eil  si e a u c h  i n d e r  E h e  al s P e r -

s o n e n z u g elt e n h a b e n,  di e  d a s  V e r m ö g e n  v e r bi n d et, si c h  

s el b st Z w e c k e  s et z e n z u k ö n n e n,  si n d M a n n  u n d  F r a u  i n 

d e r  L a g e,  i h r e m ei g e n e n L e b e n  u n d  i h r e r B e zi e h u n g  ei n e  

u n v e r w e c h s el b a r e  I d e ntit ät z u  v e rl ei h e n.  Diff e r e n z e n  r e s ul -

ti e r e n a u s d e r  F r ei h eit  d e r L e b e n sf ü h r u n g. 1 5 V e r s c hi e d e n -

h eit  wi r d  ni c ht  al s u n v e r r ü c k b a r e s  M a ß,  s o n d e r n al s m o -

d elli e r b a r e r  G e g e n st a n d  v o n  F r ei h eit  v e r st a n d e n.  S o  wi e  e s  

h e ut e  zi g A rt e n  gi bt, al s M a n n  u n d  al s F r a u  z u l e b e n, s o  

gi bt e s zi g A rt e n,  al s P a a r  u n d  al s Elt e r n  d a s  G e s c hl e c h-  

t e r v e r h ält ni s z u g e st alt e n. D a s  k o n k r et e  E r s c h ei n u n g s bil d  

d e s  G e s c hl e c ht e r v e r h ält ni s s e s  i n ei n e r E h e  u n d  F a mili e  i st 

k ei n  S c hi c k s al,  s o n d e r n ei n e  V a ri a nt e  u nt e r  m ö gli c h e n  a n -

d e r e n.  A u c h  w e n n  wi r  all e  mit  bi o g r a p hi s c h e n  V o r p r ä g u n -
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oder „richtiger“ Mann zu inszenieren. Jedenfalls ist das der 
langfristige Trend, der mit dem romantischen Ideal einer 
Liebesbeziehung in die Welt gekommen ist. Im Geschlech-
terverhältnis schleifen sich damit die Stereotype langsam 
ab, auch weil wir reflexiv um diese wissen und sie kaum 
noch ungebrochen behaupten können.

Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit, die darauf 
aus sind, Männern und Frauen zu einem „authentischen“, 
„wahren“ männlichen und weiblichen Selbst zu verhelfen 
und sich dabei etwa archetypischer Bilder bedienen, sind 
Versuche, den verunsicherten Individuen Orientierung an-
zubieten. Weil Identitätsbildung in der modernen Gesell-
schaft zur anstrengenden, permanenten Reflexion nötigt, 
verlockt das Angebot, sich dieser Zumutung partiell zu ver-
schließen und tief im eigenen Selbst bei der Suche nach 
Halt vor Anker zu gehen. Da dies ebenfalls eine Wahl vo-
raussetzt, löst sich das Bild eines gegebenen authentischen 
männlichen oder weiblichen Selbst jedoch schnell wieder 
auf. Das Geschlechterverhältnis bleibt ein Projekt unserer 
Freiheit, das mit Wesensbestimmungen nicht mehr viel an-
fangen kann.

5. Biblische Inspirationen

Haben wir uns mit diesen Überlegungen vom biblischen 
Deutungshorizont des Geschlechterverhältnisses verab-
schiedet? Keineswegs. Nur müssen wir uns selbst zugeste-
hen, die biblischen Texte im Horizont unserer Wertprämis-
sen interpretieren zu dürfen. „Das Wort Gottes hat sich im 
Werk menschlicher Autoren ausgedrückt. Gedanken und 
Worte sind von Gott und vom Menschen zugleich, so daß 
alles in der Bibel gleichzeitig von Gott und vom inspirier-
ten Autor stammt. Daraus darf man jedoch nicht schlie-
ßen, Gott hätte der geschichtlichen Erscheinungsweise 
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si e k a n n  v o n  i h r e r g e s c hi c htli c h e n  B e di n gt h eit  w e ni g st e n s  

t eil w ei s e l o s g el ö st w e r d e n,  u m  a uf di e  g e g e n w ä rti g e n  g e -

s c hi c htli c h e n B e di n g u n g e n  si n n v oll b e z o g e n  z u w e r d e n “ 

( P ä p stli c h e Bi b el k o m mi s si o n,  Di e  I nt e r p r et ati o n d e r  Bi b el  i n 

d e r  Ki r c h e,  1 9 9 3, D  2). J e d e Z eit  li e st di e  h eili g e n  S c h rif -

t e n i m K o nt e xt  i h r e r E rf a h r u n g e n  u n d  i h r e s g e s c hi c htli c h e n  
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bli s c h e G r u n d a u s s a g e  z u m G e s c hl e c ht e r v e r h ält ni s  d ü rft e  

G e n  1, 2 7  s ei n: „ G ott s c h uf al s o d e n  M e n s c h e n  al s  s ei n A b -

bil d; al s A b bil d  G ott e s  s c h uf e r i h n. Al s  M a n n  u n d  F r a u  
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di e s e  A u s s a g e  k a u m  w eit e r  p o siti v  e ntf alt et, a b e r z u B e -

gi n n  d e r  N e u z eit  wi r d  i h r e a nt h r o p ol o gi s c h e  Si n n s pit z e  i m 

Z u s a m m e n h a n g  mit  d e r  F r ei h eit  u n d  K r e ati vit ät  d e s  M e n -

s c h e n n e u  g e w ü r di gt. G ott  will  d e n  si c h i n s ei n e r F r ei h eit  

s el b st b e sti m m e n d e n  M e n s c h e n  al s  P a rt n e r  s ei n e s B u n d e s.  

E r  will  ei n e m e n s c hli c h e  A nt w o rt,  k ei n  l e bl o s e s E c h o.  Di e 

G ott e b e n bil dli c h k eit  zi elt  a uf  d a s  s p e zifi s c h e V e r m ö g e n  d e s  
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e nt s c h ä rft, w e n n  d e r  A p o st el  P a ul u s  d e n  M a n n  al s „ Bil d 
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chen, die ihm entspricht. [...] Da ließ Gott, der Herr, einen 
tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so daß er einschlief, 
nahm eine seiner Rippen und [...] baute aus der Rippe [...] 
eine Frau und führte sie dem Menschen zu“ (Gen 2,18.21f.). 
Die Frau wird nach dem Mann und für den Mann geschaf-
fen, so die lange Zeit gewöhnliche, wenn auch nicht unbe-
dingt sachgerechte Auslegung dieser Bibelverse.17 Jedenfalls 
gibt es noch im 19. und 20. Jahrhundert christliche Den-
ker, denen die Erschaffung der Frau als ein unheilvolles Ge-
schehen gilt. Das ursprüngliche Ineinander von Mann und 
Frau sei zum verhängnisvollen Nebeneinander degeneriert, 
erst die Frau habe den Mann zur Sünde verleitet. Der schon 
zitierte Joseph Höffner weist solche „pessimistischen Miß-
deutungen des Geschlechtlichen als ketzerisch zurück“18. 
Die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen ist von Gott ge-
wollt, sie ist gut (vgl. 1 Tim 4,4). Andere biblische Texte, die 
auf den ersten Blick eindeutig patriarchal erscheinen und 
genauso gedeutet worden sind - „Ihr Frauen, ordnet euch 
euren Männern unter wie dem Herrn; denn der Mann ist 
das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kir-
che ist“ (Eph 5,21) - treten in ein anderes Licht, wenn man 
sie mit anderen biblischen Aussagen zusammenschneidet: 
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um 
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen“ (Mk 10,45). 
Die Repräsentation Christi legitimiert keinen Herrschafts-
anspruch zwischen den Geschlechtern.

Aus der biblischen Tradition heraus, die einen „Gott des 
Weges“19 verkündet, kann der Mensch „nicht de-finiert, 
d. h. abgegrenzt werden, weil er immer schon in die unend-
lich offene Welt alles dessen, was ist, hineinsteht“20. Wenn 
es sich so verhält, dann sollten wir gegenüber allen Versu-
chen, Freiheit und Egalität durch endgültige Wesensbestim-
mungen zu unterlaufen, auf der Hut sein. Ein geschichtslo-
ses Geschlechterverhältnis gibt es nicht. „Das Geschenk der 
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Freiheit, aus dem sich der Schatz einer vielfältigen Suche 
des Menschen erschließt, erscheint theologisch gesehen als 
die eigentliche Mitgift aus der Ebenbildlichkeit [...].“21 Dass 
es in der Geschichte immer wieder zu neuen Ausformun-
gen des Verhältnisses von Mann und Frau in Ehe und Fami-
lie kommt, ist insofern nicht der Ernstfall, sondern der Nor-
malfall der menschlichen Lebensweise.

6. Ungleichzeitigkeiten

Das gegenwärtig öffentlich ausgetragene Ringen um das ka-
tholische Ehe- und Familienverständnis demonstriert eine 
innerkatholische Ungleichzeitigkeit. Von ökumenischen Dif-
ferenzen ganz zu schweigen.22 Es gibt in diesen Fragen, die 
letztlich anthropologische und theologische Optionen so-
wie unterschiedliche Erfahrungen zum Ausdruck bringen, 
keine Einmütigkeit im Volk Gottes. Liest man einzelne orts-
kirchliche Dokumente zu Fragen des Geschlechterverhält-
nisses, etwa der Deutschen Bischofskonferenz, erkennt man 
ein Maß an Unbefangenheit gegenüber Erkenntnissen der 
Gendertheorie, von dem Dokumente des römischen Lehr-
amtes oder anderer Bischofskonferenzen noch weit entfernt 
sind.23 Die Inkulturation des katholischen Christentums in 
die Welt der modernen Geschlechtergerechtigkeit geschieht 
nicht an allen Orten mit der gleichen Geschwindigkeit.

Anmerkungen
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