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Vorwort

In diesem Lehrbuch lebt der Traum von einer seelsorglichen Kirche, die Men-
schen »in Freud und Leid« begleitet, trägt, ermächtigt und freisetzt – und es
werden konkrete Schritte gezeichnet, wie dieser Traum Wirklichkeit wird.
Wer das Buch liest, soll wichtige Fragestellungen, Themen und Modelle der
Seelsorge kennen und sich Zugänge und Praxisfelder der Seelsorge problem-
orientiert erschließen lernen.

Das Spektrum möglicher Themen der Seelsorge ist denkbar weit. Was
menschlich ist, kann auch seelsorglich akut werden. Akzentuierungen sind
deshalb nötig:
� In 20 Kapiteln wird Grundwissen zur Geschichte und Theoriebildung, zu

den Zugängen und Themen, den Methoden und Orten der Seelsorge prä-
sentiert. Ich habe auf eine klare Gliederung des umfangreichen Stoffs ge-
achtet; gleichzeitig wird der innere Zusammenhang der Themen mit vielen
Querverweisen immer wieder hergestellt.

� Ein Lehrbuch kann nicht Handlungsfähigkeit, aber doch Ansätze zur Re-
flexion der Handlungsfelder der Seelsorge vermitteln. Deshalb wird der
Blick für problematische und gelungene Seelsorge an praktischen Beispie-
len immer wieder geschärft.

� Im ganzen Lehrbuch wird dabei eine exemplarische Arbeitsweise verfolgt.
Fragestellungen, Kategorien und Theorieelemente werden an ausgewählten
Themen und Beispielen entwickelt, sodass sie sich anschließend auf andere
Bereiche der Seelsorge übertragen lassen. Verweise auf weiterführende
Literatur erlauben selbstständiges Weiterarbeiten. Es bleiben aber Lücken.
Ähnlich exemplarisch verläuft Seelsorge auch in der Praxis – gerade an den
Leerstellen des Verfügbaren setzt seelsorgliches Lernen lebenslänglich neu
an.

� Einer meiner fachlichen Schwerpunkte ist systemisches Denken und Han-
deln in der Seelsorge. Dies wird im Folgenden erkennbar sein. Das Lehr-
buch führt aber darüber hinaus in ein breites Spektrum anderer Orientie-
rungen ein. Wer den komplexen Herausforderungen von Seelsorge gerecht
werden will, wird mit Gewinn Ressourcen und Perspektiven unterschied-
licher Art zusammenführen.

� Theologische Reflexionskraft ist eine wichtige Ressource der Seelsorge. Im
Lehrbuch wird gezeigt, wo und wie diese Reflexion ansetzt. Ich verzichte
dabei nicht auf persönliche Positionsbezüge, vertraue jedoch der Kom-
petenz der Lesenden, viele der weiten Räume der Seelsorge, die theo-
logisches Nachdenken herausfordern, selbst zu durchmessen.

Vorwort 11
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� Eine gute Verankerung der Seelsorge auch in den Sozialwissenschaften und
in empirischer Forschung ist als Bezugspunkt seelsorglichen Arbeitens
heute unverzichtbar. Eine entsprechende Perspektive ist eingearbeitet.

� Das Lehrbuch ist an der seelsorglichen Praxis der Landeskirchen in
Deutschland, der Schweiz und Österreich orientiert und möchte diese
stark machen. In der Seelsorge lokal kompetent zu arbeiten, setzt aber
zunehmend auch voraus, globale Zusammenhänge einzubeziehen. Im
Folgenden wird unter anderem bewusst auch englischsprachige Literatur
berücksichtigt.

Wer dieses Lehrbuch liest, soll wissen, wer es geschrieben hat: Ich wuchs am
Thunersee (Berner Oberland) als ältestes von fünf Geschwistern in einem
Pfarrhaus auf, studierte in Bern, Montpellier (F) und Oxford (GB) Theologie
und anschließend in Bern Psychologie. Während der Zeit als Assistent für
Praktische Theologie erlebte ich hautnah den Aufbruch der Seelsorgebewe-
gung in der Schweiz mit. Psychoanalyse und Gruppendynamik waren erste
Schwerpunkte meines seelsorglichen Interesses. Von 1978 bis 1986 arbeitete
ich sodann als reformierter Pfarrer in einer Kleinstadt. Im vielseitigen Ge-
meindepfarramt entdeckte ich die Wichtigkeit systemischen Denkens und
Handelns für die Seelsorge. Seit 1985 bekleide ich den Lehrstuhl für Seelsorge
und Pastoralpsychologie an der Universität Bern. Da dies eine Teilzeitstelle ist,
arbeitete ich immer auch als Hausmann und engagierte mich in der Weiter-
bildung von Pfarrerinnen und Pfarrern (z. B. in der Gefängnisseelsorge). Ich
bin seit mehr als dreißig Jahren verheiratet und Vater dreier erwachsener Kin-
der.

Mein Dank geht an die Kollegen Friedrich Schweitzer und Albrecht Grö-
zinger für die gemeinsamen Beratungen zur Konzeption der Lehrbücher, an
die Teilnehmerinnen und den einen Teilnehmer des Hauptseminars im Früh-
lingssemester 2007, die Grundlagen für das Lehrbuch erarbeiteten, an Mari-
anne Kramer und Nadja Boeck, Assistentinnen für Praktische Theologie, und
die Habilitandin Isabelle Noth, an Christoph Sigrist, Lehrbeauftragter für
Diakonie, an die Kolleginnen und Kollegen aus der praktischen Seelsorge-
arbeit, Barbara Rieder Howald, Jürg Zürcher und Ueli Gurtner. Sie alle haben
mich durch genaue Lektüre, Gespräche, Hinweise und Beispiele aus der Pra-
xis unterstützt. Ich danke den stud. theol. Sophie Kauz und Isabelle Santschi,
die bei der Redaktion des Textes genau und schnell mitarbeiteten und den
Humor nie verloren. Diedrich Steen und Gudrun Nickel danke ich für die
kompetente und ermutigende Beratung von Seiten des Verlags.

Muri/Schweiz, im Frühjahr 2009 Christoph Morgenthaler
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Teil I
Annäherungen und Grundlagen

Was ist eigentlich Seelsorge? Die Frage wird immer wieder gestellt: wenn das
leitende Gremium eines Krankenhauses abwägt, welches triftige Gründe da-
für sind, dass Seelsorge im Angebot der Klinik figurieren soll; wenn ein Mann,
der wegen Pädophilie eine Strafe absitzt, während Monaten seine »Seelsor-
gedienste« über Internet anbietet und die Sache auffliegt – oder: wenn Stu-
dierende sich mit dem Fach auseinandersetzen, Vikare erste Erfahrungen mit
Seelsorge machen oder junge Pfarrerinnen nach einigen Jahren Praxis erneut
fragen, was denn nun Seelsorge wirklich sei.

Im ersten Teil des Lehrbuchs sollen Antworten auf diese Frage aus Ge-
schichte und Gegenwart erschlossen werden. Eine Grundorientierung im Feld
der Seelsorge macht den Anfang ( 9 Kap. 1). Auf die Frage nach dem Wesen
der Seelsorge wurden in einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte im-
mer wieder neue Antworten gefunden. Ein Blick in die Geschichte der Seel-
sorge zeigt deshalb als Nächstes historische Formen der seelsorglichen Praxis
mit einer langen Wirkungsgeschichte ( 9 Kap. 2). Besonders in der jüngeren
Geschichte der Seelsorge wurden Konzepte und Methoden entwickelt, die
seelsorgliches Arbeiten bis heute direkt inspirieren ( 9 Kap. 3). Auf diesem
Hintergrund entwickeln Seelsorgerinnen und Seelsorger heute ihr persön-
liches Konzept von Seelsorge, das für qualifiziertes seelsorgliches Arbeiten
unverzichtbar ist ( 9 Kap. 4). Dabei wird auch die Frage wichtig, aus welchen
fachlichen, persönlichen und spirituellen Quellen sie Kraft für ihre
anspruchsvolle Arbeit schöpfen ( 9 Kap. 5).

13



gt 05404 / p. 14 / 10.11.2016



gt 05404 / p. 15 / 10.11.2016

1. Seelsorge – Geschichten, Perspektiven und Definitionen

Was ist eigentlich Seelsorge? Auf diese Frage sind viele Antworten möglich. Es
können Geschichten erzählt werden, die veranschaulichen, was Seelsorge ist.
Die an der Seelsorge Beteiligten können danach gefragt werden, wie in ihrer
Begegnung Seelsorge geschieht. Es lassen sich gesellschaftliche Erwartungen
an Seelsorge sichten. Das seelsorgliche Geschehen selbst kann zudem nach
unterschiedlichen Dimensionen aufgeschlüsselt und als Ganzes definitorisch
gefasst werden. Das Profil der Seelsorge wird schließlich auch im Vergleich
mit anderen Disziplinen deutlicher bestimmbar.

1.1 Seelsorge – Interaktion und Deutung

(1) Geschichten der Seelsorge: Seelsorge ist Begegnung, Interaktion, gestaltete
Zeit. Davon lässt sich am besten erzählen.

Seelsorge – praktisch / Pfarrerin A. besucht Frau K. im nahegelegenen Kreisspital,
nachdem sie gehört hatte, dass diese dort längere Zeit wegen Krebs behandelt wer-
de. Frau K. freut sich über den Besuch und erzählt ausführlich von ihrem schlech-
ten Gesundheitszustand, von all dem, was sie noch tun möchte und nicht mehr
tun kann – und dass sie sich doch irgendwie getragen fühle. Pfarrerin A. kommt
dazu Psalm 23 in den Sinn. Sie fragt Frau K. gegen Ende des Gesprächs, ob sie
einige Worte aus der Bibel hören möchte. Frau K. nickt. Pfarrerin A. rezitiert
nun aus dem Gedächtnis Psalm 23 und deutet Frau K.s Erfahrung im Zusammen-
hang des Gottesvertrauens dieses Psalms: »Und ob ich schon wanderte im finstern
Tal, ich fürchte kein Unglück; denn du bist bei mir …« (Ps 23,4).

Eine solche Geschichte öffnet einen ersten Zugang zum Verständnis von Seel-
sorge. Sie zeigt allerdings nicht einfach die »Wirklichkeit« der Seelsorge,
sondern entwirft narrativ ein Bild von Seelsorge – sie deutet das, was sich
zwischen Pfarrerin A. und Frau K. abgespielt hat, durch erzählerische Akzen-
tuierungen. Das Besondere der Situation wird hervorgehoben, einige wesent-
liche Schritte der Begegnung werden erzählt, und die Rollen der Personen
werden typisierend umschrieben. Aufgrund einer solchen Geschichte lassen
sich erste Folgerungen darüber ableiten, was der Erzähler unter Seelsorge ver-
steht: Seelsorge ist offenbar Gespräch. Die an Krebs erkrankte Patientin kann
in diesem Gesprächsraum belastende und tröstliche Erfahrungen artikulie-
ren. Ihr gegenüber sitzt eine ordinierte Theologin, die professionell handelt.

Seelsorge – Interaktion und Deutung 15
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Sie hört aufmerksam auf die Geschichte von Frau K. und bringt dann das
Evangelium eines gütigen Gottes als Deuterahmen ins Spiel. Aufgrund sol-
cher Merkmale kann diese Situation als »Seelsorge« identifiziert werden.

(2) Die Sicht des Anderen: Seelsorge lässt sich auch aus der Perspektive der-
jenigen erschließen, die Seelsorge erfahren. Es kann also danach gefragt wer-
den, wie Frau K. selbst die Begegnung mit der Seelsorgerin erlebt. Auf eine
entsprechende Rückfrage würde sie möglicherweise antworten: »Es war
schön, dass mich unsere Pfarrerin besucht hat«; »Es hat mir gut getan, dass
ich das alles einmal aussprechen konnte«; »Wie treffend sie das gesagt hat, mit
dem ›dunklen Tal‹ und dem ›Stecken und Stab‹«. Frau K.s Verständnis der
Begegnung wäre an der Rolle der Seelsorgerin, an den vielen Alltagsbezügen,
die der Besuch einer Person aus der Heimatgemeinde im Krankenhaus wach-
ruft, an der Qualität des Gesprächs und an der Art und Weise orientiert, wie
etwas Umgreifendes angesprochen wurde, das sich schwer in Worte fassen
lässt. Frau K. könnte allerdings auch anders reagieren: »Ich dachte blitzartig:
Um Gottes Willen, steht es so schlecht um mich, dass jetzt auch noch eine
Pfarrerin aufkreuzt?« Die Begegnung mit der Pfarrerin kann auch Ängste aus-
lösen und dazu beitragen, dass die Problematik einer Situation verschärft er-
fahren wird.

Seelsorge lässt sich in einem zweiten Schritt also auch »vom Anderen her«
verstehen. Jene Menschen, die besucht und seelsorglich begleitet werden, deu-
ten diese Erfahrung und entwickeln ihre je eigene Sicht, was »Seelsorge« sein
kann, auch wenn sie den Begriff so selbst vielleicht nicht benutzen.

(3) Die Sicht der Seelsorgerin: Seelsorge lässt sich auch aus der Perspektive
jener Personen thematisieren, die Seelsorge »anbieten«. Wie würde Pfar-
rerin A. also draußen auf der Flur erklären, was hier gerade geschehen ist?
Vielleicht reagierte sie mit folgenden Aussagen: »Ich habe gehört, dass Frau K.
schwer erkrankt ist, und wollte sie besuchen. Ich mache regelmäßig solche
Besuche und bringe damit ein Stück Heimat ins Krankenzimmer«; »Ich bin
immer wieder erstaunt und gerührt, wie sich Menschen mir anvertrauen,
wenn ich wirklich auf sie höre«. Spräche man sie auf Psalm 23 an, antwortete
sie vielleicht: »Natürlich, dieser Psalm 23. Er ist nicht nur unverwüstlich, son-
dern bedeutet auch mir persönlich viel. Ich habe ihn als Abendgebet beten
gelernt, als meine Mutter fand, ich könne nun vor dem Einschlafen selbst
beten. Seine Worte begleiten mich bis heute. Sie geben mir auch in schwieri-
gen Situationen Halt. Ich hoffe, dass Frau K. etwas von diesem Gehaltensein,
das der Text auf den Punkt bringt, auch in unserer Begegnung gespürt hat.«
Und fragte man sie, ob denn dies nun Seelsorge gewesen sei, antwortete sie
vielleicht: »Doch, gewiss. Es war eine Begegnung, die in die Tiefe ging.
Frau K. hat sich mir geöffnet, und auch ich habe ihr etwas geben können.«
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Auch die Pfarrerin bezieht sich in ihren Antworten auf ihr eigenes Erleben
und erläutert ihr Handeln, indem sie ihre Absichten nennt, aus ihrer Lebens-
geschichte erzählt und so das Gespräch in unterschiedliche Perspektiven
rückt: Sie bezieht sich beispielsweise auf eine »Seelsorge-Routine«, die ihr
hilft, ihre Besuche im Kreiskrankenhaus treu und regelmäßig zu machen.
Auf Nachfrage bringt sie Vorstellungen ins Spiel, die klarer anzeigen, wie sie
Seelsorge professionell versteht: Seelsorge ist mit der besonderen Qualität
einer Begegnung verbunden, mit der Erfahrung eines vertieften wechselseiti-
gen Gebens und Nehmens und mit einer transzendenten Dimension, die
auch für die Seelsorgerin existenzielle Bedeutung hat und als Deutehorizont
der Begegnung ins Spiel kommt.

(4) Seelsorge als interaktiv-kommunikativer Konstruktionsprozess: Die Ant-
worten auf die Frage nach den Charakteristika der Seelsorge unterscheiden
sich also voneinander – je nachdem, aus welcher Position sie gegeben werden.
Gleichzeitig sind diese Antworten auch aufeinander bezogen. Daraus lassen
sich einige wesentliche Grundsätze ableiten, die in diesem Lehrbuch weiter
entfaltet werden:
� Seelsorge ist ein Teil kirchlich-gesellschaftlicher Praxis, die sich in Ge-

schichten einer wissenschaftlichen Reflexion zugänglich machen lässt. In
der Poimenik, der Seelsorgelehre, werden Gesichtspunkte entfaltet, anhand
derer diese Praxis analysiert und als Seelsorge bestimmt, praktisch aus-
gestaltet und weiterentwickelt wird.

� Über das Geschehen der Seelsorge entscheiden faktisch allerdings die Betei-
ligten selbst. Seelsorge wird in der Praxis durch die Deutungen der in einer
seelsorglichen Begegnung interagierenden Personen konstituiert. Auch
diese Innenperspektiven werden zum Gegenstand der Poimenik. Seelsorge
kann »vom Anderen her« verstanden, praktisch ausgestaltet und beurteilt
werden. Seelsorge kann aber auch »auf den Anderen hin« interpretiert und
ausgestaltet werden.

� Seelsorge entwickeln Menschen also miteinander in einem interaktiv-kom-
munikativen Geschehen. Was sich zwischen ihnen abspielt, wird durch ihre
Deutungen und die darauf bezogene wissenschaftliche Reflexion als »Seel-
sorge« identifizierbar. Deutungen von Praxis bleiben aber strittig. So kann
jemand die Begegnung mit einer Pfarrperson als Seelsorge erfahren, ohne
dass dies dem Seelsorgenden selbst bewusst ist. Umgekehrt können Seel-
sorgende ihr Handeln als Seelsorge verstehen, ohne dass ihr Gegenüber dies
so sieht. Begegnungen sind also nicht entweder Seelsorge oder nicht, son-
dern werden in abgestufter Weise, aus den unterschiedlichen Perspektiven
der Beteiligten und durch meist stillschweigende oder manchmal aus-
drückliche Übereinkunft als Seelsorge identifizierbar, durch »eine interak-
tive und graduelle Offenlegung von Interpretationen« (Hauschildt 2000c,
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70). »Religion, Theologie, Kirche wird im Seelsorgegespräch je neu aus-
gehandelt« (69). Seelsorge ist also ein »Konstruktionsbegriff« (Klessmann
2008b, 51).

1.2 Seelsorge vom Anderen her

Seelsorge lässt sich vom Anderen her erschließen. Wer Seelsorge studiert und
praktiziert, tut deshalb gut daran, sich für diese Sicht der Anderen zu sensibi-
lisieren.

(1) Erwartungen in der Seelsorgebegegnung: Das konkrete Geschehen einer
seelsorglichen Begegnung ist von Bildern und Erfahrungen eingefärbt, die
Menschen mit Seelsorge gemacht haben. Solche Einstellungen beeinflussen,
wie Kontakt aufgenommen oder abgewehrt wird, wie Themen präsentiert
und selektioniert werden und wie eine Erfahrung mit einer Seelsorgerin oder
einem Seelsorger schließlich gedeutet und bewertet wird. Was Seelsorge ist
und was sie bringt, wird auf diese Weise von den Menschen entschieden,
denen Seelsorge gilt.

(2) Klischees, Ängste und Minitheorien: Es ist oft aufschlussreich, sich am
Arbeitsplatz umzuhören oder Freunde, Bekannte und Verwandte direkt da-
nach zu fragen, welche Vorstellungen sie mit dem Stichwort »Seelsorge« ver-
binden. In solchen »Laienvorstellungen« von Seelsorge steckt oft ein Stück
»naive Seelsorge-Theorie«.

Seelsorge – praktisch: Teilnehmende eines Seelsorgeseminars sammelten folgende
spontane Reaktionen in ihrem Umfeld: Seelsorge hat »doch etwas mit Kirche zu
tun«, ist »liebevolles Streicheln«, »sinnloses, freundlich-lasches-unkonturiertes
Schleimen«, »einen mit der Bibel zutexten«; Seelsorge ist »Beratung auf der
Grundlage der Bibel«, »so quasi kirchliche Psychotherapie«, »nur für Gläubige«,
»etwas, das es im Gefängnis und Spital gibt«, »Aufarbeiten und Begleiten von
früheren Problemen und Dingen, die sich angestaut haben«.

Solche spontanen Äußerungen zeigen Ängste an und verraten Metaphern,
mit denen Menschen heute Seelsorge deuten. Die Assoziationen enthalten
aber oft auch den Kern von Definitionen. Anhand der eben genannten Äuße-
rungen lassen sich konzeptionelle Fragen identifizieren, die auch die Fachdis-
kussion intensiv beschäftigt haben und die in diesem Lehrbuch aufgegriffen
werden: Beinhaltet Seelsorge therapeutisches Handeln ( 9 1.6)? Welchen Stel-
lenwert haben biblische Texte in der Seelsorge ( 9 Kap. 13)? Ist Seelsorge eine
Form des Kirche-Seins auch in »Zonen«, die weitab von »Kirchen« liegen, wie
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beispielsweise im Gefängnis oder Flughafen ( 9 Kap. 18)? In Klischees sind
also nicht nur Ängste und Vorurteile, sondern auch Kernfragen der Seelsorge
angesprochen und handlungsrelevante Alltagstheorien von Seelsorge enthal-
ten. Es ist aufschlussreich, genau hinzuhören, was Andere über Seelsorge den-
ken.

(3) Empirische Erforschung von Erwartungshaltungen: Seit einiger Zeit las-
sen auch systematische empirische Untersuchungen genauer erkennen, was
Menschen heute von Seelsorge erwarten. Dies ist nicht nur wichtig, wenn
begründet werden muss, weshalb es etwa sinnvoll ist, Seelsorge an Kranken-
häusern anzubieten – solche Umfragen lassen auch in einem grundsätzliche-
ren Sinn Schlüsse zu.

Pastoralpsychologische Vertiefung / In den USA und in Kanada ist es seit längerer
Zeit üblich, Erwartungen an Seelsorge auch mit empirischen Methoden systema-
tisch zu erheben (z. B. VandeCreek 2004). Auch im deutschen Sprachraum gibt es
vereinzelt solche Untersuchungen (z. B. Simon 1985, Götzelmann 1997, Lu-
blewski-Zienau/Kittel/Karoff 2003). In einer neueren Untersuchung wurden am
Kantonsspital Basel 102 Personen mit einem standardisierten Fragebogen befragt
und 23 Personen interviewt (Plüss/Weber/Schenker 2004). Die Seelsorge besitzt
bei den befragten Patientinnen und Patienten im Allgemeinen ein sehr gutes
Image und genießt eine hohe Zustimmung (93 % beurteilen sie als wichtig,
75,5 % davon als sehr wichtig). Seelsorge soll nach der Meinung der meisten Be-
fragten im Krankenhaus angeboten werden, selbst wenn sie persönlich dieses An-
gebot nicht beanspruchen würden. Vier Bedürfnisse lassen sich nennen: das Be-
dürfnis 1. nach einem langen religiösen Gespräch; 2. nach einem konfessionellen
Kurzbesuch; 3. nach einem langen Gespräch über Lebensfragen; 4. nach religiö-
sem Zuspruch (ein kleiner Anteil der Befragten erwartet von Seelsorge eigentlich
wenig, und wenn doch etwas, dann eben: religiösen Zuspruch). Seelsorgende
werden nicht nur im Zusammenhang mit Kirche, sondern allgemeiner als Reprä-
sentanten des Religiösen bzw. Heiligen wahrgenommen. Man erwartet von ihnen
ein offenes Ohr, aber ebenso häufig religiöse Unterstützung. Für die Mehrzahl der
Befragten sind Seelsorgende auch nicht durch psychologische Fachkräfte ersetz-
bar. Die Untersuchung zeigt Trends, die in vergleichbaren Studien bestätigt wer-
den: 1. Seelsorgende geniessen auch in einem stark säkularisierten Umfeld oft
hohes Vertrauen. 2. Von ihnen wird religiöse Deutekompetenz erwartet, die nicht
durch etwas anderes ersetzbar ist, allerdings wird auch Offenheit gegenüber un-
terschiedlichen religiösen Bedürfnissen erwartet. 3. Seelsorge ist meist etwas »für
die Anderen«, für die, denen es schlecht geht …

Ein Recht auf Seelsorge und das Recht der Seelsorge lassen sich nicht aus sol-
chen Umfragen und Erwartungen an Seelsorge ableiten. Und doch ist es hilf-
reich, solche Einstellungen zu kennen. Seelsorge kann als professionelles Han-
deln in einer konkreten Begegnung und einem bestimmten Umfeld mit
solchen Erwartungen abgestimmt werden. Selbstbilder und Fremdbilder sind
in der Seelsorge eng aufeinander bezogen (Christian-Widmaier 1988 zeigt
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dies beispielsweise anhand vieler Seelsorgebegegnungen mit todkranken
Menschen).

(4) Seelsorge vom Anderen her: Der Blick auf die Seelsorge »vom Andern
her« ist aber auch von grundsätzlicher Bedeutung: Seelsorgende werden zu
dem, was sie sind, durch die Menschen, denen sie begegnen. Seelsorge erhält
ihre Identität vom Anderen her. So zeichnet auch ein Grundlagentext der
Poimenik die Situation: Im Gleichnis vom Endgericht (Mt 25,31–46) wird
das Handeln derjenigen zur Rechten vom Andern her, von den Hungrigen,
Durstigen, Fremden, Nackten, Kranken und Gefangenen qualifiziert – in ih-
nen begegnet Christus (vgl. zum Blick des Anderen Morgenthaler 2005a).

Pastoraltheologische Vertiefung / Die Professionalisierung des seelsorglichen Be-
rufs kann dazu führen, dass der Andere lediglich unter einer Defizitperspektive
zum Objekt diakonisch-seelsorglichen Handelns wird. So hat Henning Luther ge-
zeigt, dass Poimenik ausgrenzendes Denken zwar überwinden will, ungewollt oft
aber doch reproduziert (Luther 1988): Ziel ist die Behebung der Mängel des An-
deren und seine Reintegration in das Ganze (z. B. der Gemeinde). So geht der
Blick vom Zentrum an die Peripherie der Leidenden. Demgegenüber schlägt Lu-
ther einen radikalen Perspektivenwechsel vor: Seelsorge erhält ihre Identität vom
Anderen her; die Perspektive der Leidenden, Ausgegrenzten wird zum Ausgangs-
punkt von Seelsorge. »Vom Rand« her gesehen wird Seelsorge zentral. Besonders
wichtig für die Begründung dieses Perspektivenwechsels in der Poimenik wurde
Emmanuel Lévinas (vgl. dazu Neumann 2000): Am Anderen und an seinem An-
derssein gerät die Freiheit des Eigenen an ihre Grenze. Diese Perspektive thema-
tisiert Lévinas am Blick ins Angesicht des Anderen. »Das Antlitz spricht. Die Er-
scheinung des Antlitzes ist die erste Rede. […] Das Antlitz ist Not. Die Nacktheit
des Antlitzes ist Not, und in der Direktheit, die auf mich zielt, ist es schon instän-
diges Flehen. […] Das Ich wird sich nicht nur der Notwendigkeit zu antworten
bewusst, so als handele es sich um eine Schuldigkeit oder eine Verpflichtung, über
die es zu entscheiden hätte. In seiner Stellung selbst ist es durch und durch Ver-
antwortlichkeit oder Diakonie, wie im 53. Kapitel des Buches Jesaja« (Lévinas
2007, 221 ff.). Dieser Perspektivenwechsel erweist sich in allen Bereichen der Seel-
sorge als wichtig (z. B. Günther 2005, 264 ff. für die Gefängnisseelsorge). Eine
auch für die Seelsorge anregende Sicht des »guten Arztes« aus der Perspektive
des Anderen entwirft der Sozialpsychiater Klaus Dörner (Dörner 2001). Die Gabe
des Anderen ist Befreiung von der »Selbstomanie« (188).

1.3 Seelsorge als professionelles Handeln

Seelsorge lässt sich auch aus der Perspektive der Seelsorgenden selbst auf-
schlüsseln. Gewiss: wie diese sich selber sehen, hängt damit zusammen, wie
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Andere sie sehen. Seelsorge ist für sie aber zudem eine berufliche Tätigkeit,
für die sie ausgebildet und von ihren Kirchen eingesetzt wurden. Auf ihrer
Seite kommt nun auch systematisches Nachdenken über Seelsorge, ihre Vo-
raussetzungen, Implikationen und Folgen, ihre Themen und Methoden mit
ins Spiel. Was »Abnehmer« von Seelsorge meist eher intuitiv-assoziativ in
eine Begegnung eintragen, wird auf der Seite der Seelsorgenden systematisch
reflektiert und ausgestaltet. Seelsorgende entwickeln ihr professionelles Han-
deln nicht nur vom Anderen her, sondern auch auf den Anderen hin. Dabei
unterscheidet sich ihre Reflexion auch dadurch, dass sie nicht nur episodisch
mit Seelsorge zu tun haben – oder gar einmalig, wie dies oft bei ihrem Gegen-
über der Fall ist –, sondern dass Seelsorge Teil ihres Berufs ist. Sie arbeiten
also in einer Vielzahl unterschiedlicher Situationen, in denen immer wieder
die Frage gestellt ist, was denn Seelsorge – unter einem professionellen Ge-
sichtspunkt betrachtet – wirklich sei.

Seelsorge – praktisch / Pfarrerin A. kommt im Verlauf der Woche, in der sie den
Spitalbesuch bei Frau K. macht, noch in eine Reihe weiterer Situationen, die für
sie seelsorgliche Qualität besitzen. Am Montagabend ist es ein Traugespräch mit
einem bireligiösen Paar. Frau D.-P. ist engagiertes Mitglied der protestantischen
Kirche – sie arbeitet in einer Flüchtlingsgruppe der Gemeinde mit –, ihr Partner
ist Hindu; im Gespräch wird die Situation ausführlich thematisiert und nach
einem liturgischen Weg gesucht, wie die beiden diesen wichtigen Übergang in
ihrem Leben zusammen mit ihren Familien feiern können. Am Donnerstag trifft
sich Pfarrerin A. mit den Mitarbeitenden der Besuchsdienstgruppe. Diese kom-
men in regelmäßigem Abstand zu einer Besprechung der gemeinsamen Erfah-
rungen zusammen; anhand von Einzelbegegnungen werden Schwierigkeiten be-
sprochen, aber auch erfreuliche Erlebnisse ausgetauscht – Pfarrerin A. moderiert
das Gespräch, das manchmal sehr tief geht, da die Besucherinnen mit Lebens-
situationen konfrontiert sind, die sie existenziell betreffen und herausfordern.
Im Verlaufe der Woche kommt es auch zu einer kurzen Begegnung unterwegs,
die Pfarrerin A. besonders berührt: Freudestrahlend stellt ihr die leicht geistig
behinderte Frau S., mit der sie seit der Konfirmation in bald lockerem, bald in-
tensiverem Kontakt gestanden hatte, am Eingang des Supermarktes ihren Freund
vor.

Wenn die Seelsorgerin in diesen unterschiedlichen Situationen konsistent
handeln will, muss sie wissen, was sie unter Seelsorge verstehen will; sie bedarf
also eines Konzeptes von Seelsorge, das ihr professionelles Handeln auf An-
dere hin ermöglicht. Dieses Konzept muss weit genug sein, damit sie ganz
unterschiedliche Situationen als Formen der Seelsorge verstehen und gestal-
ten kann; es muss aber auch bestimmt genug sein, damit sie auf seiner Grund-
lage stimmig handeln kann. Deshalb ist die Entwicklung eines solchen Kon-
zepts auch ein wichtiger Schritt im Lernen der Seelsorge ( 9 Kap. 4).
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Was Seelsorge ist, lässt sich im Blick auf den zuerst dargestellten Besuch im
Krankenhaus noch einigermaßen einfach beantworten: Seelsorge geschieht
dort, wo eine ausgebildete Seelsorgerin auf eigene Initiative hin ein Gemein-
deglied aufsucht, mit ihm ein Gespräch führt und seine Not auch in christli-
cher Perspektive deutet. Alle Elemente dieser Definition können aber auch
fehlen, und doch kann Pfarrerin A. die anderen Begegnungen ebenfalls als
Seelsorge verstehen, wenn ihr Konzept dazu differenziert genug ausgebildet
ist. Seelsorge kann als professionelles Handeln offenbar nicht im Rückgriff
auf ein einziges Merkmal – zum Beispiel den explizit christlichen Inhalt eines
Gesprächs – definiert werden; mehrere Merkmale müssen gleichzeitig be-
rücksichtigt werden und lassen in Kombination das Wesen einer seelsorg-
lichen Begegnung erkennen. Seelsorgende sind dann fähig zu professionellem
Handeln, wenn sie mehrere Dimensionen der Seelsorge in ihrer Kombination
durch die unterschiedlichen Situationen hindurch wahrnehmen und gestal-
ten können.

Seelsorge – reflektiert / Das erste Beispiel und die ihm entsprechende Definition
streift ein Klischee der Seelsorge. Pfarrerin A. verfügt offenbar über ein differen-
zierteres Verständnis von Seelsorge: Seelsorge ist nicht auf binnenchristliche Be-
gegnungen beschränkt; sie kann auch von Ehrenamtlichen in einer Gemeinde
wahrgenommen werden; sie geschieht manchmal auch in kurzen informellen Be-
gegnungen unterwegs.

1.4 Dimensionen der Seelsorge

Anhand von fünf Dimensionen wird im Folgenden charakterisiert, wie sich
Seelsorge mehrdimensional verstehen lässt. Diese Dimensionen sind auch für
die Konzeption dieses Lehrbuchs wichtig geworden (und werden im Folgen-
den mehrfach aufgegriffen; 9 Kap. 11, 20).

(1) Seelsorge ist Beziehung: Seelsorge ist wesentlich Beziehung, Begegnung,
Kontakt, Präsenz von Menschen füreinander in unterschiedlichen Formen
und Rollen. Beziehung ist oft Gespräch, Dialog, Konversation, wie die Bei-
spiele zeigen. Beziehung kann aber auch bedeuten: schweigend bei einem
Menschen in Not auszuharren. Begegnung, Konfrontation und Auseinander-
setzung sind ebenfalls intensive Formen der Beziehung. Beziehung kann auch
liturgisch gefasst sein. Sie erweitert sich im Gebet in eine transzendente Di-
mension. Sie kann durch Medien wie Telefon oder Internet vermittelt sein.
Und doch: Seelsorge ist Beziehung und damit in weitem Sinn Kommunika-
tion.
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(2) Seelsorge ist personal vermittelt: In der Seelsorge kommt es zur Begeg-
nung einzelner, unvergleichbarer, einander immer wieder fremder Indivi-
duen. Auf der einen Seite bestimmen die Menschen, die Seelsorge suchen
oder von Seelsorgerinnen aufgesucht werden, durch ihre unverwechselbare
Art, ihre Erwartungen und Ansichten das Geschehen der Seelsorge. Gewiss
sind sie meist auch eingebunden in Beziehungen. Und doch begegnen sie als
einzigartige, unvertretbare Individuen. Auf der anderen Seite stellt sich eine
Person seelsorglich zur Verfügung, hört zu, tröstet, begleitet, stützt. Personale
Präsenz ist das wichtigste »Werkzeug« der Seelsorgenden. Was sie an Hilfe,
Begleitung, Lebensdeutung und Glaube ins seelsorgliche Spiel kommt, ist
durch die Person vermittelt. Das Beziehungsgeschehen der Seelsorge ist also
auch dadurch bestimmt, wie sich diese einzigartigen Personen, die sich be-
gegnen, gegenseitig wahrnehmen, sich ins Gespräch einbringen und vom
Austausch berühren lassen.

(3) Seelsorge ist thematisch strukturiert: Seelsorgliche Begegnungen ent-
wickeln sich anhand von Themen, die gesucht, aufgegriffen, vertieft und wie-
der verlassen werden. Sogar in Situationen, in denen nicht gesprochen wird,
sind immer Themen gesetzt (durch gegenseitige Wahrnehmungen oder Er-
wartungen der Beteiligten). Wie diese Themen mimisch und gestisch »in
den Raum gestellt« und wie sie durch Zeichen und Symbole vermittelt wer-
den, bestimmt ihre Wirkung mit. Anhand dieser Themen wird immer neu
ausgehandelt, worum es in einer Begegnung gehen soll und gehen kann. The-
men wahrzunehmen, Themen zu setzen und weiterzuentwickeln, bedeutet
auch, Seelsorge als personal verankertem Beziehungsgeschehen eine gewisse
Richtung zu geben.

(4) Seelsorge ist kontextuell eingebettet: Seelsorge findet in unterschied-
lichen institutionellen, kulturell-religiösen und gesellschaftlichen Kontexten
statt und wird von diesen Kontexten getragen und geprägt. Seelsorge ist Teil
solcher Kontexte und unterscheidet sich zugleich von ihnen. Sie findet im
Zimmer eines Krankenhauses statt und ist doch weder Verwandtenbesuch
noch Arztvisite; sie geschieht im Rahmen eines Gruppengesprächs und ist
doch anderes als Kaffeegeplauder oder Gruppentherapie; sie vollzieht sich
im Zusammenhang eines Rituals und bedeutet doch mehr als nur Vorberei-
tung dieses Rituals. Seelsorge ist auch in einem weiteren Sinn in Kontexte
eingebettet, beispielsweise in den Kontext der Kirche, die Seelsorgende in ih-
ren Dienst stellt, oder in den Kontext von Institutionen wie Spital, Gefängnis,
Bahnhof oder Altenheim, in denen Seelsorgende Aufgaben übernehmen. In
einem noch umfassenderen Sinn bilden gesellschaftliche Verhältnisse und his-
torische Entwicklungen – beispielsweise Prozesse der Individualisierung und
Säkularisierung – Kontexte der Seelsorge.
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(5) Seelsorge ist ein Geschehen mit Transzendenzbezug: Seelsorge ist durch
einen expliziten oder impliziten Bezug auf einen übergreifenden Deutehori-
zont charakterisiert, den die an einer seelsorglichen Begegnung Beteiligten
herstellen. Dies geschieht dadurch, dass Seelsorgende diesen Zusammenhang
explizit ansprechen – wie Pfarrerin A. durch die Rezitation von Psalm 23 –
oder dass sie ihn implizit voraussetzen, wie in den Gesprächen der Besuchs-
gruppe. Dies geschieht auch dadurch, dass die Menschen, die eine Seelsor-
gerin aufsuchen, diese religiöse Dimension in ihren Fragen und Erwartungen
selbst in die Begegnung tragen – wie beim Traugespräch, in dem Frau und
Herr D.-P. zwei Weisen, Gott zu denken, zu glauben und zu feiern, mit sich
bringen.

Jede seelsorgliche Begegnung lässt sich anhand dieser fünf Dimensionen
aufschlüsseln. Ob in einem konkreten Fall von Seelsorge gesprochen werden
darf, kann erst angemessen eingeschätzt werden, wenn alle diese Dimensio-
nen miteinbezogen sind. Die seelsorgliche Qualität der Begegnung kann da-
bei durch eine der Dimensionen allein oder durch mehrere in Kombination
vermittelt sein. So kann es sein, dass in einer seelsorglichen Begegnung der
Transzendenzbezug zwar nicht explizit-thematisch zum Ausdruck kommt,
die transzendente Dimension aber durch die Seelsorgerin selbst verkörpert
wird, durch ihre Rolle und ihren impliziten Glauben an einen gnädigen Gott,
der sich in ihrer Grundhaltung der Akzeptanz zeigt. Die transzendente Di-
mension von Seelsorge umfasst folglich die anderen Dimensionen und kann
zugleich in ihnen präsent sein.

Abbildung: Dimensionen der Seelsorge
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Das Modell hilft, seelsorgliche Begegnungen quer durch unterschiedliche
Situationen differenziert wahrzunehmen und ein mehrdimensionales Ver-
ständnis von Seelsorge zu entwickeln. Bei der Reflexion seelsorglicher Begeg-
nungen können also immer die folgenden Fragen gestellt werden:
� Wie kommt hier eine Beziehung zustande? Welche Rollen, welche Kom-

munikationsformen, welche Beziehungsmuster entwickeln Seelsorgende
zusammen mit ihrem jeweiligen Gegenüber?

� Welche Personen begegnen einander? Welche Rolle spielen jeweils ihre Ge-
schichte, ihre Persönlichkeit und ihre spezifische Lebenslage?

� Welche Themen werden ausgehandelt? Wie werden sie akzentuiert? Welche
Bedürfnisse und Ziele der Beteiligten lassen sich an den Themen ablesen?

� In welchem Kontext geschieht Seelsorge? Welche Auswirkungen hat dies
auf die Beteiligten, auf die Themen, die sie aushandeln, auf die Art, wie
sie ihre Beziehung strukturieren? Wie beeinflussen die Beteiligten aber
ihrerseits auch diesen Kontext?

� Wo und wie berührt dieses Geschehen Dimensionen, die nicht verrechen-
bar sind? Wo und wie zeigt sich die wirklichkeitsschaffende Kraft eines
umfassenden göttlichen Horizontes?

Aus dem Modell lässt sich zudem ableiten, welche Kompetenzen in der
Seelsorge wichtig werden. Es macht deutlich, dass neben der thematisch-
symbolischen Kompetenz auch die Beziehungs- und Selbstkompetenz, die
Kontextkompetenz – die Fähigkeit zu bewusstem Handeln im jeweiligen ge-
sellschaftlichen Umfeld – und eine alle Dimensionen durchwirkende religiös-
spirituelle Kompetenz für das Gelingen von Seelsorge entscheidend sind
( 9 Kap. 11).

Pastoralpsychologische Vertiefung / Dieses Modell ist eine Übertragung des
Grundschemas der »themenzentrierten Interaktion« (TZI) auf Seelsorge
( 9 Kap. 15.2). Eine ähnliche Dimensionierung von Seelsorge findet sich auch im
von Wilfried Engemann herausgegebenen »Handbuch der Seelsorge« (Engemann
2007), das folgende Dimensionen der Seelsorge behandelt: Kontexte, Seelsorgen-
de und Ratsuchende als Subjekte, Beziehung, Sprache.

1.5 Begriffe und Definitionen

Seelsorge ist ein mehrdimensionales Geschehen. Wie lässt sich ihr Wesen nun
aber begrifflich noch genauer bestimmen? Seelsorgende müssen ja manchmal
auch kurz und bündig sagen können, was sie unter Seelsorge verstehen. Auch
wenn sich das vieldimensionale Geschehen der Seelsorge nicht einfach be-
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grifflich festschreiben lässt, gehört es doch zur seelsorglichen Professionalität,
dieses Geschehen auch sprachlich präziser zu fassen.

(1) Begriffliche Differenzierungen: Die geschilderten Begegnungen lassen
sich begrifflich wie folgt unterscheiden und zugleich verbinden: Der Spital-
besuch ist ein Beispiel »intentionaler« Seelsorge – hier ist Seelsorge zielorien-
tiertes professionelles Handeln der Seelsorgerin. Das Traugespräch hingegen
kann als ein Beispiel »funktionaler« Seelsorge verstanden werden: Seelsorge
geschieht hier gleichsam nebenbei, funktional mit der Vorbereitung des Ritus
verbunden. Von »dimensionaler« Seelsorge lässt sich sprechen, wenn der seel-
sorgliche Aspekt in der gesamten Gemeindearbeit wahrgenommen wird (Zie-
mer 2008, 16).

Es lassen sich auch ein weiter und ein enger Begriff von Seelsorge unter-
scheiden. So umschreibt beispielsweise Hans van der Geest den weiten Begriff
von Seelsorge folgendermaßen: »Mit Seelsorge ist alles Zuhören, Mitfühlen,
Verstehen, Bestärken und Trösten gemeint, das der eine Mensch dem anderen
gewährt. […] Seelsorge in diesem umfassenderen Sinn ist nicht ein Beruf
oder an einen bestimmten Beruf gebunden. Sie ist eine Haltung, die jeden
Menschen qualifiziert, wenn er mit Mitmenschen in irgendwelcher Not zu-
sammentrifft« (van der Geest 2002, 223). In einem Besuchsdienst kommt bei-
spielsweise dieses weite Verständnis der Seelsorge zum Tragen. Im engeren
Sinn versteht van der Geest Seelsorge als aufmerksames Handeln von ausgebil-
deten und kirchlich beauftragten Seelsorgenden, die in der Begegnung mit
Menschen – gerade auch mit ihrer einfühlenden, wertschätzenden und echten
persönlichen Grundhaltung – Zeichen der zuvorkommenden Gnade Gottes
zum Menschen setzen, wie dies Pfarrerin A. tut.

Der Begriff »Seelsorge« wird manchmal auch in einem noch umfassende-
ren Sinn gebraucht: So wird in Arbeiten der katholischen Praktischen Theo-
logie mit »Seelsorge« oft das Ganze kirchlicher Tätigkeit, die »Pastoral« in
Gottesdienst, Unterricht, Diakonie und besonderer Seelsorge, bezeichnet.

(2) Seelsorgedefinitionen in christlicher Tradition: Solche formalen Unter-
scheidungen berühren allerdings noch immer nicht den Kern der Frage, was
Seelsorge denn wirklich sei. Auf diesen Kern zielen spezifischere Definitionen
der Seelsorge.

Seelsorge – konzeptionell / Eduard Thurneysen, enger Weggefährte Karl Barths und
späterer Praktischer Theologe in Basel, definiert Seelsorge folgendermaßen: Seel-
sorge ist »Ausrichtung des Wortes Gottes an den Einzelnen« (Thurneysen
1946, 9) und »Akt der Heiligung und der Zucht, durch den die Gemeinde in ihrer
sichtbaren Gestalt erbaut und lebendig gehalten, und der Einzelne von seiner
geistlichen Verwahrlosung und Verderbnis gerettet und bewahrt wird« (27). Ho-
ward Clinebell, ein Exponent der nordamerikanischen Seelsorgebewegung, defi-
niert Seelsorge fast vier Jahrzehnte später als wachstumsorientierte Beratung mit
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dem Ziel der »Förderung der besten Entfaltung der Möglichkeiten eines Men-
schen, in jeder Phase seines Lebens, auf eine Weise, dass er auch zum Wachstum
anderer und zur Entwicklung einer Gesellschaft beiträgt, in der alle Menschen
Gelegenheit bekommen, ihre Möglichkeiten voll zu nutzen« (Clinebell 1982, 17).
Inspiriert von der »kritischen Theorie« der Frankfurter Schule setzt Henning
Luther wenig später im deutschen Kontext nochmals andere Akzente: Seelsorge
durchbricht die Eindimensionalität bloßer Alltagssorge und versucht, »jenes Re-
flexionspotenzial freizusetzen, das dem ›Ich‹ eine Distanzierung von bloß vor-
gegebenen, zugemuteten konventionalisierten Lebensformen ermöglicht. Sie er-
weitert die Immanenz der Realitätstüchtigkeit, indem sie den Möglichkeitssinn
freilegt und für die daraus sich ergebenden kritisch-transzendierenden Perspek-
tiven offen macht. Seelsorge nimmt den Möglichkeitssinn bewusst wahr und hat
Teil an den Hoffnungs- und Möglichkeitsperspektiven der Sorge« (Luther
1986, 7). Feministisch-theologische Bezüge werden in der noch etwas späteren
Definition Martina Blasberg-Kuhnkes sichtbar: »Feministische Seelsorge sucht,
angesichts oft deformierender Erziehung und Sozialisation, Frauen zur Identi-
tätsfindung und zu ihrem Subjektsein zu helfen, auch und gerade zu einem
selbst-bewussten, identitätsnahen Glauben. Seelsorge bezieht sich auf der per-
sonalen Ebene somit auf die Identität als Frau, auf der sozialen auf die Situation
von Frauen in Kirche und Gesellschaft und auf der kulturellen auf einen inte-
grierten Glauben« (Blasberg-Kuhnke [1991], 496).

Was charakterisiert solche Definitionen? Sie stehen in einem historischen
Kontext und in einem bestimmten theologiegeschichtlichen und kirchlichen
Zusammenhang, wie die Abfolge zeigt. Sie bilden Kristallisationspunkte un-
terschiedlicher Seelsorgekonzeptionen und sind theologisch je in bestimmter
Weise gefüllt: Alle diese Definitionen bestimmen das Wesen von Seelsorge in
einer durch christliche Traditionen und durch den christlichen Glauben qua-
lifizierten Weise. Seelsorge ist durch christliche Traditionen und deren theo-
logische Reflexion begründete, gedeutete und gestaltete zwischenmenschliche
Hilfe. Sie ist eine kulturelle Größe, die sich primär im Raum des Christen-
tums entwickelt hat und die auf diesem Boden praktiziert wird.

(3) Seelsorge als Raum zur Thematisierung persönlicher Religiosität: Seelsor-
ge hat sich heute allerdings auch in multireligiösen Spannungsfeldern zu po-
sitionieren. Dies trifft für gesellschaftliche Brennpunkte wie ein Krankenhaus
oder ein Gefängnis zu, zunehmend aber auch – wie das Beispiel des Trau-
gesprächs aus der Praxis von Pfarrerin A. zeigt – für die Gemeindearbeit.
Seelsorgende treffen auf Menschen, die einer nichtchristlichen Religion ange-
hören. Sie sehen sich mit neuen Formen der Spiritualität und mit neuen reli-
giösen Bewegungen konfrontiert, die das Nachdenken über Religion und re-
ligiös-motivierte Hilfe in unserer Gesellschaft ebenso stark beeinflussen wie
christliche Traditionen. Die Frage nach der definitorischen Bestimmung des
Wesens von Seelsorge wird dadurch noch komplexer. Wenn Seelsorgende
auch religiös anders motivierten Menschen gerecht werden wollen, müssen
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sie Seelsorge in einem erweiterten Sinn als Raum begreifen, in dem Religio-
sität in kritischen Lebenssituationen thematisiert, inszeniert und bearbeitet
werden kann. Seelsorge ist dann in einem erweiterten Sinn mitmenschliche
Hilfe im Deutungsbereich unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher
Überlieferungen und Orientierungen.

Die Suche nach einer Definition von Seelsorge erweist sich letztlich als so
schwierig wie die Suche nach einem Begriff von Theologie oder Religion.
Theoretisch lässt sich die Situation am ehesten in einem diskursiven Ver-
ständnis von Religiosität fassen (Matthes 1992): Das, was Menschen jeweils
unter Seelsorge und in diesem Zusammenhang unter Theologie, Gott und
Religion verstehen, ist in gesellschaftliche Diskurse eingelagert, in welche die-
se Menschen eingebunden sind. Die Frage nach dem Wesen der Seelsorge
kann auch definitorisch nicht einfach aufgelöst werden. Sie findet innerhalb
unterschiedlicher Diskurse je wieder eine andere Antwort.

In diesem Lehrbuch wird von folgender Akzentuierung ausgegangen: Im
Vordergrund steht Seelsorge, wie sie auf dem Hintergrund christlicher Tradi-
tionen in Kirche und Gesellschaft praktiziert wird. Diese christliche Seelsorge
ist in unserer Gesellschaft zugleich auch ein Teilbereich religiöser Praxis und
ist auf diese religiöse Praxis bezogen. Ziel der Seelsorge ist es also im weiteren
Sinn auch, wahrzunehmen, wie Menschen sich überhaupt zu einer umfassen-
deren Wirklichkeit in Beziehung setzen, und sie gerade in kritischen Situatio-
nen zu begleiten, in denen auch dieser Transzendenzbezug in Frage gestellt ist.
Beide Perspektiven sind aufeinander bezogen. Seelsorgende bedürfen einer
umfassenden religiösen Kompetenz, um Menschen mit unterschiedlichen re-
ligiösen Orientierungen gerecht werden zu können; zugleich hilft ihnen eine
christlich-theologische Kompetenz, das besondere Potenzial christlicher Tra-
ditionen in Seelsorgebegegnungen befreiend und kritisch fruchtbar zu ma-
chen – und sie müssen diese unterschiedlichen religiösen Ebenen in einer
Begegnung »transversal« aufeinander beziehen können, haben also »Über-
gänge zu suchen und zu finden, sodass eine Verständigung möglich wird«
(Pohl-Patalong 2001, 11).

1.6 Seelsorge, Psychotherapie und Diakonie

In welcher Beziehung steht eine solche Seelsorge nun aber zu anderen Formen
mitmenschlicher Hilfe? Worin unterscheidet sie sich von Medizin, Rechtspre-
chung, Psychotherapie, Beratung, Sozialarbeit, Diakonie; worin ist sie diesen
ähnlich? Immer wieder sind Seelsorgende gefragt, was denn das Charakte-
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ristische ihres Angebots ausmache – so etwa in der Krankenhaus- oder der
Gefängnisseelsorge, wo sie verständlich machen müssen, was sie im multi-
professionellen Umfeld Besonderes zu der Begleitung von Kranken oder Ge-
fangenen beitragen können. Sie fragen sich aber auch selbst, wo und wie sie
durch Seelsorge helfen können, wann ihre Grenzen erreicht sind und Zusam-
menarbeit mit anderen Fachleuten angesagt ist. Hier können nur zwei »ko-
operative Unterscheidungen« kurz beleuchtet werden: das Verhältnis der Seel-
sorge zur Psychotherapie und zur Diakonie.

(1) Seelsorge und Psychotherapie: Seelsorge hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten nicht zuletzt dadurch stark entwickelt, dass Konzepte und Methoden aus
der Psychotherapie in seelsorgliches Handeln integriert wurden ( 9 Kap. 3).
Die Psychotherapie hat sich ihrerseits schnell entwickelt. Daher wurde es nö-
tig, das Verhältnis von Seelsorge und Psychotherapie immer wieder neu zu
thematisieren.

Seelsorge – konzeptionell / Vergleicht man Psychotherapie und Seelsorge, lassen
sich viele Unterschiede erkennen. Unterschiede liegen im Selbstverständnis der
Praktizierenden: Diese lassen sich von unterschiedlichen Interpretationen der
Wirklichkeit leiten. Für Seelsorge ist ein Bezug auf Theologie und christliche Tra-
dition konstitutiv, heute meist gekoppelt mit psychotherapeutischem Wissen und
Können; Psychotherapeutinnen und -therapeuten beziehen sich ihrerseits auf
Modelle der wissenschaftlichen Psychologie, auf humanistische Wertvorstellun-
gen und auf ein therapeutisches Ethos (Förderung menschlicher Potenziale, Prin-
zip des »primum nihil nocere«, der Schadensvermeidung usw.). Seelsorge und
Psychotherapie unterscheiden sich auch bezüglich der institutionellen Einbin-
dung (kirchliche Ordination und Beauftragung bzw. Anstellung in einer Klinik
oder freiberufliche Tätigkeit), der Erwartungen ihrer Klientel (Bestätigung im
Sosein bzw. Veränderungshilfe), der Wahrnehmung der zu bearbeitenden Proble-
matik (religiöse Deutung existenzieller Situationen bzw. diagnostische Einschät-
zung spezifischer Störungsbilder), des Settings (Geh-Struktur, viele unterschied-
liche Situationen der Begegnung, meist große Alltagsnähe, oft unklare
Beziehungsdefinitionen bzw. Komm-Struktur, formalisierte Begegnungen, Dis-
tanz vom Alltag, therapeutische Beziehungsdefinition), der Finanzierung (indi-
rekte Finanzierung über Steuergelder bzw. direkte Bezahlung für psychothera-
peutische Dienstleistung mit Folgen für die Beziehungsdynamik) und der
Methoden (Handlungsformen aus der kirchlich-liturgischen Tradition und aus
der Psychotherapie bzw. schulspezifische oder eklektisch ausgewählte therapeuti-
sche Methoden).

Aus diesem Vergleich geht hervor, dass Seelsorge und Psychotherapie jeweils
charakteristische Ausprägungen von psychosozialer Hilfe sind, die sich in
mancher Hinsicht deutlich voneinander unterscheiden, auch wenn ihnen
gewisse Intentionen gemeinsam sind. Seelsorge kann verstanden werden als
ein Angebot seelischer Hilfe in religiös-existenziellen Krisensituationen. Ihr
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Proprium ist die Suche nach Lebensdeutung und Lebensgewissheit in der
Perspektive religiöser, insbesondere christlicher Traditionen. Psychotherapie
ihrerseits bietet methodisch strukturierte Heilverfahren zur Heilung psy-
chischer Störungen an. Daraus ergeben sich auch Abgrenzungen: Die Thera-
pie psychischer Krankheiten gehört nicht zum Aufgabenbereich der Seelsor-
ge; auf der anderen Seite wird Psychotherapie auch keine Ansprüche auf eine
theologische Lebensdeutung erheben.

Pastoralpsychologische Vertiefung / Jede solche Abgrenzung weist aber auch ihre
verwischten Stellen auf. So ist es auf der einen Seite aufschlussreich zu sehen, wie
Religiosität als Thema in der Psychotherapie des letzten Jahrzehnts zunehmend
an Bedeutung gewann. Auch psychotherapeutisch stellt sich die Frage, wie mit
Klientinnen und Klienten zu arbeiten ist, denen ihre religiöse Orientierung wich-
tig ist, wie belastende Religiosität thematisiert, wie Religiosität aber auch als Res-
source im Heilungsprozess fruchtbar gemacht werden kann (z. B. Griffith/Grif-
fith 2002, Schreurs 2002, Moser 2003). Auf der anderen Seite kann sich auch
Seelsorge positiv auf die psychische Befindlichkeit von Menschen auswirken, be-
sitzt also eine gewisse verändernde Kraft. Zum Verhältnis von Psychotherapie
und Seelsorge vgl. auch Rauchfleisch 2004.

(2) Seelsorge und Diakonie: Abgrenzungen werden nicht nur im Blick auf
außerkirchliche psychosoziale Dienstleistungen zum Thema. Abgrenzungen
und Verhältnisbestimmungen sind auch zu Praxisfeldern innerhalb der Kir-
chen nötig, etwa zur Religionspädagogik oder Homiletik. Hier soll kurz das
Verhältnis von Seelsorge und Diakonie beleuchtet werden. In der Praxis
christlicher Kirchen hat sich die Diakonie seit dem 19. Jahrhundert neben
der Seelsorge als eigentständiger Teilbereich kirchlicher Arbeit entwickelt; sie
hat ihre Institutionen ausgebildet, ihre professionellen Leitbilder definiert,
ihre Handlungsfelder abgesteckt und ihre eigene Theoriebildung entwickelt.

Auf vielen Ebenen bestehen Überschneidungsbereiche von Seelsorge und
Diakonie. Seelsorge als Existenzinterpretation betrifft den Menschen in allen
seinen spirituellen, seelischen und leiblichen Funktionen und sieht ihn auch
in seiner sozialen und politischen Einbindung; Seelsorge ist also wie Diakonie
Dienst am ganzen Menschen. Seelsorgliche Hilfe ist zudem nicht nur in Wor-
ten und Symbolen möglich – auch eine liebevolle Geste oder eine finanzielle
Überbrückung haben in der Seelsorge Platz und können zur Bewältigung ei-
ner Lebenssituation beitragen; Seelsorge umfasst also durchaus auch Aspekte
von Leibsorge, ist in vielen Fällen diakonische Seelsorge. Auf der anderen Sei-
te ist Diakonie zwar auf »Leibsorge« konzentriert und spezialisiert; wo Men-
schen aber in ihrer konkreten Not Unterstützung erfahren, die in christlicher
Motivation gründet, kann dies auch ein entscheidender Schritt hin zu mehr
seelischem Wohlbefinden sein und als Zeichen einer Zuwendung verstanden
werden, die im Glauben wurzelt. Diakonische Leibsorge umfasst deshalb auch
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