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Zu Diesem Heft

Am Ende des Lebens
Zur Reichweite und zur Komplexität der Frage

margareta gruber, LinDa Hogan, stefanie Knauss

das ende des Lebens scheint ein täuschend einfaches Konzept zu sein: endet nicht 
jedes Leben – ob von Menschen oder anderen Lebewesen – an einem bestimmten 
Punkt? ist die erfahrung der endlichkeit nicht teil der existenz? alles Leben hat 
einen anfang, und alles Leben hat ein ende. doch je länger man über diese einfa-
che tatsache nachdenkt, desto komplexer wird sie, und desto mehr fragen tau-
chen auf. einigen dieser fragen geht dieses Heft von ConCiLiuM nach.

obwohl das ende des Lebens in allen Lebensbereichen präsent ist, wird es 
nicht immer bewusst reflektiert. in einigen kulturellen Kontexten – vermutlich 
vor allem im globalen norden – wird es eher verdrängt und versteckt oder von 
»Spezialisten« in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern verwaltet. doch in 
anderen teilen der Welt, aber auch unter armen und marginalisierten be-
völkerungsgruppen im norden, in denen das Leben ein Kampf gegen armut, 
Krankheiten oder Krieg ist und wo der tod immer präsent ist, gehört das 
Lebensende ganz unmittelbar zum Leben dazu. es ist ein teil des Lebens, das zu 
früh und oft gewaltsam eintritt, und dies verändert die art und Weise, wie es be-
trachtet wird und welche fragen in diesem Zusammenhang aufgeworfen werden 
– wie der beitrag von Alexandre Martins zeigt, der die Probleme untersucht, mit 
denen marginalisierte Menschen, insbesondere indigene Völker, am Lebensende 
konfrontiert sind.

Vielleicht hat die weltweite CoVid-19-Pandemie diese dichotomie verändert 
und das ende des Lebens als eine realität, mit der alle Lebewesen konfrontiert 
sind, in vielen seiner facetten ganz konkret werden lassen: bilder von Sarg-
reihen in italien und von Scheiterhaufen in indien haben das ende des Lebens 
wahrnehmbarer gemacht. die Pandemie verlangte, viele gebräuche rund um das 
Lebensende – die begleitung von Sterbenden, gemeinsame trauerarbeit mit der 
familie und freunden, religiöse oder andere bestattungsriten – an die neue 
realität anzupassen, und deren bedeutung wurde um so spürbarer, je weniger 
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sie noch gemeinsam stattfinden konnten. noch wichtiger ist, dass die un-
gerechtigkeiten und ausgrenzungen, die unsere gesellschaften »unsichtbar« ge-
prägt haben, offensichtlicher geworden sind, wenn wir sehen, wie sie sich auf 
das Lebensende auswirken: auf den Zugang zu Pflege, zu netzen der sozialen ab-
sicherung oder zu sicheren arbeitsbedingungen. es überrascht daher nicht, dass 
mehrere beiträge in dieser ausgabe von C onC i L i u M  auf die erfahrungen mit 
der Pandemie in unterschiedlichen Kontexten zu sprechen kommen (z. b. die 
Überlegungen von Andrea Vicini zu den unterschiedlichen Problemen der 
gesundheitsversorgung im globalen norden und Süden, die reflexionen von Eric 
Genilo über die entscheidungsprozesse rund um das Lebensende auf den 
Philippinen oder der schon erwähnte beitrag von Martins).

Was aber ist das ende des Lebens genau? ist es der Schlusspunkt des Lebens 
– der tod –, ein abruptes ende, etwas, das es zu vermeiden gilt, das als feind mit 
allen biotechnologischen Mitteln bekämpft werden muss, wie in der Medizin oft 
gedacht wird? ist das ende des Lebens ein Kriegsgebiet? oder ist der tod als 
Lebensende eher ein innehalten (wie Vicini in seinem beitrag in anlehnung an 
den film Wit von Mike nichols aus dem Jahr 2001 erwägt)? ist er weniger das 
ende als vielmehr ein Übergang zu etwas anderem? Vielleicht sogar ein neuer 
anfang? Viele religiöse traditionen haben versucht, dem Lebensende einen 
solchen Sinn zu geben, sodass es nicht als ende, sondern als transformation 
oder Wiedergeburt im tod verstanden wird. ist das ende des Lebens vielleicht 
gar kein Zeitpunkt – der Schlusspunkt der Zeit – sondern ein Zeitraum? einer, 
der sich über Wochen, Monate oder sogar Jahre erstrecken kann? Dietmar Mieth 
legt mit seinen Überlegungen zum ende des Lebens, wie es im Prozess des 
alterns erlebt wird, ein solches Verständnis nahe. ist das ende des Lebens dann 
vielleicht sogar schon in seinem anfang gegenwärtig?

Jede dieser unterschiedlichen denkweisen wirft eigene fragen auf. Wenn das 
ende des Lebens mit dem tod gleichgesetzt wird, stellt sich die frage, wie der 
tod zu definieren ist und wie man erkennen kann, dass er eingetreten ist. in 
diesem Zusammenhang können medizinische todesindikatoren mit religiösen 
oder kulturellen indikatoren kollidieren und zu Spannungen führen, wie sie bei-
spielsweise Abdulaziz Sachedina aus der Perspektive der islamischen bioethik im 
Hinblick auf die frage des Hirntods, der Wiederbelebung oder der organtrans-
plantation erörtert. betrachtet man das Lebensende hingegen als einen Lebens-
abschnitt, dann ändert sich das Verständnis der beziehung zwischen Leben und 
tod: Sie erscheinen dann weniger als gegensätze, sondern in ihrer Verbindung 
miteinander, vielleicht sogar als Kontinuität, wie Kris Chong in ihrer analyse 
zweier chinesischer filme feststellt, die sich – in je eigener Weise – mit dem 
ende des Lebens auseinandersetzen. dabei verschiebt sich die Perspektive auf 
das Lebensende von einer medizinisch-technisch-ethisch-juristischen hin zu 
einer existenziellen, und sie richtet sich auf die frage, was es bedeutet, dass 
unsere existenz endlich ist und dass wir uns unserer endlichkeit bewusst sind. 
das nachdenken über das ende des Lebens führt uns also in verschiedene 
richtungen: einerseits in die richtung des todes (und was dahinter liegt) und 
andererseits in die richtung des Lebens; in die richtung des eigenen Lebens und 
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Sterbens, der Qualität des Lebens und der art und Weise, wie der tod erlebt 
wird. es wirft fragen der identität und des Selbstverständnisses auf sowie 
fragen des gedächtnisses und der art und Weise, wie man von anderen in er-
innerung behalten wird – zentrales anliegen eines der Protagonisten der filme, 
über die Chong spricht.

Während jedoch das ende des Lebens in diesem Sinne eine sehr persönliche 
erfahrung ist – das Lebensende eines individuums –, liegt darin zugleich eine 
kollektive erfahrung, da sie nicht nur die Sterbenden selbst betrifft, sondern 
auch deren familie oder angehörige und das gemeinschaftliche umfeld, das sie 
zurücklassen. Douglas Davies denkt, dass das Lebensende uns bewusst macht, 
dass wir weniger individuen als vielmehr »dividuen« sind, teilwesen, komplexe 
Persönlichkeiten, die ihr Leben und ihr Lebensende in einem beziehungsgeflecht 
leben, das andere Menschen, nichtmenschliche Lebewesen und die umwelt ins-
gesamt umfasst. dieses erweiterte Selbstverständnis könnte sich dann auch auf 
die bestattungspraktiken auswirken, die sich, wie Davies für großbritannien be-
obachtet, zunehmend mit den umweltauswirkungen unseres todes und nicht 
nur mit denen unseres Lebens befassen.

diese kollektive oder soziale dimension des Lebensendes ist besonders wichtig 
in Kulturen, in denen das individuum zuallererst als teil der gemeinschaft ver-
standen wird, weshalb ethisch-existentielle fragen, die das individuum betreffen, 
immer auch als fragen verstanden werden, die das gesamte soziale umfeld be-
treffen. Genilo und Sachedina gehen den implikationen dieses Verständnisses im 
Hinblick auf entscheidungen über die betreuung unheilbar kranker Patienten auf 
den Philippinen bzw. in islamischen Kulturen nach, in denen fragen der Patienten-
autonomie oder der bewussten Zustimmung gegenüber der beteiligung der 
familie am Lebensende eines angehörigen zweitrangig sind.

die Pandemie jedoch hat gezeigt – auch wenn dies schon immer der fall war –, 
dass das ende des Lebens nicht nur in intersubjektive beziehungen eingebettet ist, 
sondern auch in soziale institutionen und politische Prozesse. Sie wirken sich 
darauf aus, wie Leben erlebt wird und was es bedeutet. dazu gehören ver-
schiedene aspekte, angefangen bei der schwierigen frage der Sterbehilfe, die Jean-
Pierre Wils im europäischen Kontext erörtert, bis hin zum Zugang zu grund-
legender oder moderner medizinischer Versorgung und – noch fundamentaler 
– dem Zugang zu grundlegenden ressourcen wie nahrung, Wasser und Wohnung, 
wie Martins feststellt. das ende des Lebens ist eine frage der »biomacht«, wie 
Michel foucault das genannt hat: die Macht des Souveräns (regierungen oder 
auch globale Mächte), über Leben und tod zu entscheiden, d. h. das Leben einiger 
zu fördern und andere sterben zu lassen. Wessen tod wird als akzeptabel, 
vielleicht sogar als vernachlässigbar betrachtet? um wessen Leben wird ge-
kämpft? Welches Leben wird als wertvoll empfunden, welches nicht? das Leben 
der Schwarzen, der indigenen, der Migranten, das der armen, das der Menschen 
im globalen Süden?

obwohl es sich beim ende des Lebens also um eine universelle erfahrung 
handelt, wird dieses in bestimmten Kontexten unterschiedlich erlebt, und 
die sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen fragen, die im 
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Zusammenhang mit dem Lebensende aufgeworfen werden, unterscheiden sich je 
nach Kontext erheblich, wie die beiträge in dieser ausgabe zeigen. Während wir 
im tod alle gleich sind, wie das Motiv des totentanzes im europäischen Spät-
mittelalter nahelegt, ist das ende des Lebens von tiefer ungleichheit und un-
gerechtigkeit geprägt. entscheidungen über weitergehende behandlungsmöglich-
keiten für unheilbar Kranke, über Palliativmedizin oder Sterbehilfe, die frage der 
euthanasie, die frage, was ein »guter tod« ist, sind themen der eliten in nord und 
Süd. der großteil der armen und marginalisierten bevölkerung hingegen hat 
nicht einmal Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Luft, geschweige denn zu 
einer grundlegenden gesundheitsversorgung. ihre realität ist die »Missthanasie«, 
der »schlechte tod«, um einen begriff von dos anjos aufzugreifen, den Martins ver-
wendet, um den meist übersehenen, vorzeitigen tod derjenigen zu beschreiben, 
deren Lebensende nicht als beachtenswert gilt und deren realität in den bio-
ethischen diskussionen über Patientenautonomie, die Verweigerung von be-
handlungen oder die medizinischen definitionen des todes überhaupt nicht vor-
kommt. Sowohl Martins als auch Vicini kritisieren in diesem Zusammenhang die 
katholische Lehre vom Lebensende, da sie eine Lehre aus dem und für den 
globalen norden ist und die erfahrungen der armen und ausgegrenzten auf der 
ganzen Welt nicht berücksichtigt. diese einschätzung unterstreicht eines der 
themen dieses Hefts, nämlich dass fragen der bioethik, einschließlich der frage, 
wie das Lebensende zu verstehen ist, nicht als rein individuelle fragen betrachtet 
werden können, sondern als fragen von gesellschaftlicher relevanz unter rück-
griff auf die Quellen der katholischen Soziallehre mit ihrer orientierung an der 
option für die armen, der Würde jedes Menschen und der Solidarität angegangen 
werden müssen.

So tauchen rund um das Lebensende eine reihe von fragen auf: fragen der 
gerechtigkeit und der Werte (z. b. bei Sachedina und Vicini), der politischen, 
sozialen und zwischenmenschlichen beziehungen (z. b. bei Martins, Chong), der 
erfahrung der Zeit (Mieth), des alterns und der Krankheit sowie die frage, wie 
man der eigenen endlichkeit einen Sinn geben kann. das ende des Lebens be-
trifft alle dimensionen und aspekte der existenz, und doch bleibt es schwer 
fassbar und geheimnisvoll. Wir wissen, dass wir alle es erleben werden und doch 
nichts davon wissen können. religiöse traditionen haben mit ihren theologien 
und ritualen versucht, diesem bekannten und zugleich unbekannten aspekt der 
existenz einen Sinn zu geben: mit Visionen vom Leben nach dem tod, Vor-
stellungen von der auferstehung im Christentum oder dem Zyklus der Wieder-
geburt bis zum nirwana im buddhismus. in all diesen Möglichkeiten liegt das 
angebot, das Lebensende nicht so sehr als endpunkt zu betrachten, sondern als 
Übergang zu etwas neuem oder anderem.

das nachdenken über das ende des Lebens verlangt auch ein nachdenken 
darüber, was das Leben ausmacht, etwa die beziehung zwischen Körper und 
Seele oder geist, und darüber, wie diese Momente der existenz enden oder fort-
bestehen werden. im Christentum sind die Person Christi, sein Leben, sein tod 
und seine auferstehung besonders wichtig für die theologische reflexion über 
das Lebensende, ebenso wie reflexionen über die beziehung zwischen dem 
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irdischen Leben und dem Leben nach dem tod, wie Mieths erkundung biblischer 
und theologischer fragen rund um das Lebensende zeigt. aus religionswissen-
schaftlicher Sicht schlägt Davies vor, den begriff der gabe, der in vielen 
religiösen traditionen eine zentrale rolle spielt, auf das Verständnis einer 
gnadenvollen beziehung zwischen dem einzelnen und seiner umwelt auszu-
dehnen, welches über den tod hinausreicht und zu Überlegungen anregt, wie 
der eigene Körper durch ökologisch verträgliche bestattungspraktiken wieder in 
die lebensspendende natur eingegliedert werden und dieser zurückgegeben 
werden kann.

Spirituelle Übungen wie die christliche ars moriendi regen zum nachdenken 
über die bedeutung des Lebensendes als eintritt in die gemeinschaft mit 
Christus an und sollten, wie María Marcela Mazzini in ihren Überlegungen zur 
geistlichen begleitung von Sterbenden vorschlägt, besser als eine Praxis der 
Lebenskunst, eine ars vivendi, verstanden werden, die dazu ermutigt, das eigene 
Leben von seinem ende im ewigen Leben her zu leben. Mit ihren ritualen rund 
um das ende des Lebens und den tod bieten die religionen auch Strukturen für 
die Hinterbliebenen, um mit dem Verlust des Lebens eines familien- oder ge-
meinschaftsmitglieds umzugehen und die damit verbundenen gefühle von 
Schmerz, Kummer und trauer zu bewältigen, während sie gleichzeitig Über-
zeugungen zum ausdruck bringen, welchen Sinn Leben und tod haben und was 
im und nach dem tod geschieht.

der theologische blick auf das Lebensende wirft eine weitere grundlegende 
frage auf, die sich auch auf ethische Überlegungen auswirken könnte: Sind Leben 
und tod in gottes Hand und damit der menschlichen Kontrolle entzogen, oder 
sind unser Leben und unser tod – und die anderer Lebewesen – eine Sache auto-
nomer entscheidungen? Mehrere artikel in dieser ausgabe von ConCiLiuM (von 
Sachedina, Wils, Davies, Genilo, Tamar Avraham) befassen sich mit dieser frage und 
ihren Konsequenzen im Hinblick auf die entscheidungen am Lebensende, die 
Prinzipien, die sie leiten sollten, und den umgang des einzelnen und von gruppen 
mit dem nahenden ende des Lebens eines Menschen oder eines tieres. auch hier 
wird die frage nach dem Lebensende (und wer darüber entscheidet) zur um-
fassenderen frage nach der menschlichen existenz, nach unserer freiheit und 
autonomie und unserer gegenseitigen abhängigkeit.

das ende des Lebens ist oft auch ein Moment der theodizee, der auseinander-
setzung mit der schmerzhaften frage, warum ein guter, allmächtiger gott das 
Leiden und den tod seiner geschöpfe zulässt. Selbst – und gerade – für die-
jenigen, die glauben, dass der tod nicht das ende ist, dass das Leben, das zu ende 
geht, in die umarmung gottes eingeht und in ihr seine erfüllung findet, kann es 
schwer sein, mit dem Leiden und den erfahrungen von angst, Verlust, traurig-
keit oder Wut, die vor dem ende des Lebens kommen können, umzugehen und sie 
mit den erinnerungen an schmerzhafte oder schöne gemeinsame Momente zu 
verbinden. dies ist oft nicht nur dann der fall, wenn es sich bei demjenigen, 
dessen Leben zu ende geht, um einen Menschen handelt, sondern auch, wenn es 
sich um ein nicht-menschliches Lebewesen handelt, mit dem man ein Leben ge-
teilt hat, wie Avrahams anrührende gedanken zur begleitung ihrer Katze am 
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ende ihres Lebens im jüdischen liturgischen rahmen zeigen. die frage nach dem 
Warum bleibt eine offene frage, die immer wieder gestellt werden muss, und 
wenn wir sie stellen, verschwimmen die grenzen, die das Leben der Menschen 
von dem anderer Lebewesen zu trennen scheinen, und das ende des Lebens wird 
zu einer frage nach dem ende allen Lebens.

diese noch tastenden Überlegungen zeigen, dass das ende des Lebens alles 
andere als einfach ist und dass mehrere Perspektiven nötig sind, wenn man den 
komplexen fragen gerecht werden will, die es aufwirft: von den materiellen 
aspekten der körperlichen fürsorge bis zu den abstrakten und immateriellen be-
griffen von Zeit und Seele; von der individuellen Sorge um den Sinn des eigenen 
Lebens angesichts seines endes bis hin zu fragen der sozialen gerechtigkeit und 
der bedingungen, die es allen Wesen ermöglichen, ihr Leben gut zu leben und es 
gut zu beenden; von reflexionen zur bedeutung der autonomie und der freiheit, 
über das eigene Leben zu entscheiden, bis zur erfahrung des Kontrollverlusts und 
der abhängigkeit von anderen; von seiner wissenschaftlichen erforschung bis hin 
zu theologischen Spekulationen, die über das empirische hinausgehen, und zur 
spirituellen Weisheit, sich in der endlichkeit des Lebens gott hinzugeben.

die beiträge in diesem Heft versuchen, der Komplexität des Lebensendes ge-
recht zu werden und nähern sich ihm aus unterschiedlichen Perspektiven. die 
meisten autorinnen und autoren stellen ihre Überlegungen in einen spezi-
fischen Kontext und setzen sich mit den fragen auseinander, die sich gerade da-
raus ergeben. Sie bekräftigen damit die einsicht, dass das ende des Lebens zwar 
eine universelle erfahrung aller Lebewesen ist, dass aber die art und Weise, wie 
es erlebt wird und welchen Sinn die einzelnen ihm geben, vom jeweiligen 
Kontext abhängt. dennoch finden diese partikularen aspekte auch in anderen 
Kontexten Widerhall und können eine neuausrichtung der bestehenden dis-
kussionen über das Lebensende fördern, um themen zu berücksichtigen, die bis-
her im Verborgenen geblieben sind.

der band schließt mit Worten von Pater José Oscar Beozzo im gedenken an Hans 
Küng, einen der gründer von ConCiLiuM, der im april 2021 verstorben ist. das 
Theologische Forum enthält außerdem einen beitrag von Michel Andraos über die 
jüngste entdeckung von nicht gekennzeichneten gräbern indigener Kinder an ehe-
maligen internatsschulen in Kanada, deren Leben zu früh und unter tragischen 
umständen endete, sowie über die rolle der Kirche damals und heute. ein kurzer 
bericht von Stefan Orth über den Stand des »Synodalen Weges« in deutschland be-
leuchtet einige der auseinandersetzungen und Möglichkeiten in diesem er-
neuerungsprozess, der besonders wichtig ist im Hinblick auf die Konsultation aller 
gläubigen zur Vorbereitung der Synode über die Synodalität, die im Mai 2021 von 
Papst franziskus angekündigt wurde und 2022 stattfinden soll.

Aus dem Englischen übersetzt von Norbert Reck
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