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M i t dem Erscheinen der jüngsten Konz i l sdokumente - spätestens 
seit der Veröffentlichung des Ordo initiationis christianae adultorum — 
ist die Ze i t abgelaufen, i n der m a n l i turgietheologisch anstandslos v o n 
der I n i t i a t i o n als einer »Feier« schlechthin sprechen konnte . D i e beson
ders i m deutschen Sprachraum üblich gewordene Sinnverkürzung des 
Wortes I n i t i a t i o n auf den sakramental - l i turgischen Geltungsbereich 
hätte schon längst rückgängig gemacht werden sol len 1 ) . D e r ursprüng
liche V o l l s i n n des Begriffes - drückt er doch neben dem r i tue l l en E l e 
ment v o r a l lem das der Einführung i n eine ganzheit l ich chr i s t l i ch ge
prägte Lebensweise aus - w a r bereits i n A r t . 14 des Missionsdekrets 
d u r c h die Verknüpfung m i t dem B e g r i f f des Katechumenats nahegelegt 
w o r d e n 2 ) . N i c h t zu le tz t u m der grundsätzlichen Z u o r d n u n g v o n 
Glaube u n d Sakrament w i l l e n sollte m a n sich d a r u m sorgfältiger au f 
die Sprachregelung besinnen, wonach initiatio christiana der umfassen
dere B e g r i f f ist u n d die sacramenta initiationis eben n u r ein (wenn auch 

*) V g l . den T i t e l v o n B . K l e i n h e y e r , D e r D i e n s t des Bischofs u n d der P r e s b y t e r 
bei der Feier der Initiation, i n : Z e i c h e n des G l a u b e n s . Studien z u T a u f e u n d F i r 
m u n g ( Fe s tschr i f t B . F i s c h e r ) 1972, m i t der ebd. S . 382 nachgetragenen S e l b s t 
k o r r e k t u r . 

2 ) Miss ionsdekret A d gentes n. 14 : ( C a t e c h u m e n a t u s ) n o n est m e r a d o g m a t u m 
p r a e c e p t o r u m q u e expositio , sed totius v i tae christ ianae institutio et t i r o c i n i u m debite 
p r o t r a c t u m , quibus d i s c i p u l i c u m C h r i s t o suo Magistro conjunguntur . . . . I n i t i a t i o 
autem i l l a c h r i s t i a n a in c a t e c h u m e n a t u n o n a solis catechistis v e l sacerdotibus, sed a 
tota c o m m u n i t a t e f i d e l i u m , special i autem modo a p a t r i n i s , est p r o c u r a n d a , i t a ut 
c a t e c h u m e n i inde ab in i t io sentiant se pertinere a d P o p u l u m D e i . 
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entscheidendes) Teilelement des gesamten i n sich untei lbaren Lebens
vorgangs der C h r i s t w e r d u n g darstel len 3 ) . D i e Erkenntn is , daß chr i s t 
l iche I n i t i a t i o n weder doktrinär-didaktisch noch re in r i tue l l - sakramen
t a l zu geschehen hat , sondern immer i n schlichter Letztgültigkeit einen 
Lebensweg i m Auge hat , auf den einer gebracht werden muß, den er 
einschlägt, u m i h n i n tätiger V e r w i r k l i c h u n g zu gehen - sei es (wie i m 
Erwachsenenleben) v o r dem E m p f a n g der Ini t iat ionssakramente T a u f e -
F irmung-Euchar is t i e , sei es (wie zumeist i m Kindesalter ) nachher -
diese Erkenntnis ist für das Selbstverständnis des Frühchristentums ein 
schon lange vor der Ze i t der klassischen »Katechesen« eines C y r i l l von 
Jerusalem u n d eines Johannes Chrysostomus zutiefst ver trauter Ge
danke. 

E i n eindrucksvolles Zeugnis dafür ist der Paidagogos des Clemens 
v o n A lexandr i en , eine Schr i f t , die leider i m Zuge der bekannten F e h l 
deutung des clementinischen Schr i f t tums i n ihrer Eigenart noch n i cht 
t r e f f e n d genug herausgestellt u n d l i terar isch eingestuft i s t 3 a ) . D i e Pa -
tro log ie hat zum Genus l i t e r a r i u m des Paidagogos k a u m mehr zu sagen 
gewußt, als was seinerzeit P. W e n d l a n d m i t seinen »Quaestiones M u -
sonianae« ausgesprochen h a t 4 ) : Clemens habe hier weitgehend ein M o 
ra lbuch des Musonius, des Lehrers des E p i k t e t , nachgeahmt u n d aus
geschrieben. M i t dieser einseitigen Feststellung ist dem Paidagogos das 
Interesse entzogen w o r d e n , das gerade dieses i n gewissem Sinne »or i 
ginalste Werk« 5 ) des A lexandr iners verd ient hätte. 

3 ) X . Seumois , D a s K a t e c h u m e n a t u n d die christ l iche I n i t i a t i o n ( i n : Mission n a c h 
dem K o n z i l , hrsg. v o n J . Schütte, M a i n z 1967, 2 0 5 - 2 1 4 ) unterscheidet sorgfältig z w i 
schen »Initiation« u n d »Initiationssakramenten«. N i c h t ganz so konstant in der 
T e r m i n o l o g i e ist der Ordo initiationis christianae adultorum v o m 6. 1. 1972; v g l . n. 4 
u n d 6 ( I n i t i a t i o c a t e c h u m e n o r u m fit progressione q u a d a m in medio f ide l ium . . . b z w . 
T r e s . . . sunt gradus seu gressus v e l portae , quae h a b e n d a sunt momenta m a i o r a 
seu densiora init iat ionis) mit n. 8 (Praeterea , c u m init iat io c h r i s t i a n o r u m nihi l a l i u d 
sit q u a m p r i m a sacramental is p a r t i c i p a t i o mortis et resurrectionis C h r i s t i . . .) 

8 a ) V g l . A . K n a u b e r , D i e patrologische Schätzung des C l e m e n s v o n A l e x a n d r i e n , 
i n K y r i a k o n (Festschri f t J . Q u a s t e n , hrsg . v . P . G r a n f i e l d u. J . A . J u n g m a n n ) , Münster 
1970, I 306. 

4 P . W e n d l a n d , Quaest iones M u s o n i a n a e , p h i l . D i s s . B e r l i n 1886; v g l . d s . , M u s o n i u s 
u n d C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , i n : P . W e n d l a n d u. O . K e r n , Beiträge z u r Geschichte 
der griechischen Phi losophie u n d R e l i g i o n , B e r l i n 1895, 6 8 - 7 3 . 

5 ) So J . Münk, U n t e r s u c h u n g e n z u K l e m e n s v o n A l e x a n d r i e n , Stuttgart 1933, 3 3 ; 
v g l . 3 0 - 3 4 . 
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I n W i r k l i c h k e i t handel t es sich u m das bedeutendste Beispiel eines 
Handbuchs frühchristlicher katechumenal-pastoraler Glaubens in i t ia 
t i o n . Glücklicherweise spricht sich der Verfasser außerhalb seines B u 
ches e inmal förmlich über dessen literarisches Anl iegen , seinen I n h a l t 
u n d die d a v o n berührten Adressaten aus. I m Proömium des V I . S t r o -
mateus nämlich ( V I S t r o m 1,3) weist er gelegentlich der Ankündigung 
des dort igen neuen Themas (Schi lderung der Lebensführung des YVGXJTI-
xog) auf das frühere W e r k zurück. 

»Schon früher erschienen, hat aber unser >Paidagogos<, der i n drei Bü
cher eingeteilt ist , die >Erziehung u n d H e r a n b i l d u n g v o n K i n d auf< 
dargeboten, nämlich die Lebensführung (jtoXixeia) w i e sie aus der 
xairixriais zusammen m i t der maxig erwächst u n d denen, die sich 
>unter die Männer aufnehmen< lassen, die Seele i m voraus zubereitet 
u n d taugl i ch macht z u m E m p f a n g >gnostischen Wissens< (e ig Sjuaxrpris 
YVCücmxfjg jtao<xfroxr)v)«.5a) 

Unverständlicherweise hat dieser publizistische Rückweis i n der bis
herigen Clemensexegese n u r w e n i g Beachtung gefunden, o b w o h l sich 
i n i h m eine ungewöhnlich tre f fende L i t e ra turbes t immung ausspricht. 
Danach ist der Paidogogos als ein förmlich b ib l iopo l i sch ediertes W e r k 
zu verstehen, das alle M e r k m a l e der gängigen zeitüblichen Pub l i z i e -
rungstechnik au fwe i s t 0 ) . W i c h t i g e r für das inha l t l i che Verständnis des 
Buches sind die hier gemachten Angaben über seinen Gegenstand u n d 
sein Anl iegen . Z w a r braucht m a n der ersten Umschre ibung keine ge-

 steigerte Bedeutung beizumessen, da sie anscheinend nichts anderes 
wiederg ibt als eine »Definit ion« des Wortes JtoaöaycDYog. Bedeutsam 

 ist die W a h l des Buchtite ls selbst. Clemens erklärt i h n i m Proömium I 
 P a i d 1-3 d u r c h eine bemerkenswerte Unterscheidung, die er seinen 

Vorüberlegungen zugrundelegt u n d auf die er an anderen Schlüsselstel-
 len des Buches noch deutl icher zurückkommt ( I I I P a i d 8 7 , 1 ; 9 7 , 3 - 9 8 , 1 ; 
\ 9 9 , 1 ; 101,3). D e r eigentlichen Tätigkeit des »Lehrers« soll die des »Er -
f ziehers« vorausgehen, der auf die i h m eigene Weise die nötige V o r b e 

reitungsarbeit leisten sol l . Clemens hat zu dieser vergleichenden Ge-

 5 a ) G C S C l e m e n s A l e x a n d r i n u s I I 422, 14 -18 Stählin. 
 6 ) Diese K e n n z e i c h n u n g f indet a m Phänomen der überlieferten Teilüberschriften, 
i n denen die oberen K o p f l e i s t e n (zeqpd^aia) der B u c h r o l l e n v o n ehedem erhal ten 
geblieben s ind , u n d a n der l i terar ischen F a c h b e z e i c h n u n g övvxay\xa ( I I P a i d 1,2; 
I I I P a i d 45,2b) ihre vo l le Bestätigung. 
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genüberstellung Erzieher-Lehrer die bekannte Z w e i t e i l u n g des a n t i k e n 
Schullebens herangezogen, w o der »Pädagoge« die Aufgabe hatte , v o r 
schulisch den Schüler zu betreuen u n d i h n erzieherisch zu fördern: auf 
dem Wege z u m »Lehrer« i h n zu begleiten, sein Verha l t en a u f der 
Straße u n d i m Hause zu überwachen u n d überhaupt zu Wohlanständig
ke i t u n d zu rechtem gesittetem Benehmen i h n anzule i ten 7 ) . 

Wicht iger als diese Erklärung des Titels Paidagogos ist die sachliche 
Aussage des zweiten Teils des erwähnten Selbstzitats. Das eigentliche 
u n d umfassende Thema des Buches, stellt Clemens i n V I S t r o m 1,3 
fest, ist die JtoXixEia die aus der xaxrixrjaig zusammen m i t der juoxig 
wachsend sich ergeben soll . Sie ist es, die den eig avöpag EY/Qoupojxevoig 
die Seele i m voraus bereit machen u n d ertüchtigen soll Eig EJitatf i^g 
YVüKjuxfjg jcagaöox^v. D e r »Sitz i m Leben«, der m i t dieser I n h a l t s 
angabe dem Buch zugewiesen w i r d , l iegt e indeutig i m pastoralpäd
agogisch-praktischen Bereich der katechumenalen Glaubens in i t ia t i on . 

a) JtO?dT£La 

Das S t i c h w o r t jiokxEia, das bei Clemens eine hervorragende Ro l l e 
spielt, kehr t bezeichnenderweise gerade i m Paidagogos m e h r f a c h i n 
vorwiegend aszetisch-pädagogischer Sinngebung wieder ( I P a i d 65,3; 
95,2; 100,2; I I I Pa id 25,3). Gemeint ist d a m i t die chr is t l i ch geprägte 
Lebensführung u n d Lebensgestaltung. Sie w i l l der Paidagogos »umriß -
förmig« zur Dars te l lung bringen u n d seinen Adressaten k o n k r e t v o r 
führen, m i t h i n keine theoretisch doktrinäre A b h a n d l u n g . I n h a l t l i c h 
d a m i t übereinstimmend werden i n den ref lektorischen Zwischenbemer
kungen des Buches mehrfach die entsprechenden T e r m i n i äycöyi) u n d 
ßiog bzw. öiouxa xcbv Xoiaxiavco-v gebraucht ( v g l . I P a i d 102,4; I I P a i d 
1,1; 14,3; I I I P a i d 41,3; 85,4) 8 ) . Das Thema ble ibt bewußt einge-

7 ) W i e aus einer vergle ichbaren B e m e r k u n g bei Origenes , hom. 6 i n L i b . J u d i c . 
( G C S V I I 499, 9 -15 B a e h r e n s ) , z u ersehen ist, w u r d e der Schüler, n a c h d e m er beim 
L e h r e r selbst die »erste Aufnahmelektion« erhal ten hatte, gewissen »Unterstufener
ziehern« übergeben, bei denen er die »ersten Vorproben« ablegen mußte, ehe er die 
»höheren Weisungen« des L e h r e r s i n sich a u f z u n e h m e n imstande w a r . 

8 ) Weitere Vergleichsste l len , aus denen das gemeinsame A n l i e g e n der T e r m i n i 
&YCDYT), ßiog, öiouxa m i t J I O T I I T E I G I hervorgeht , s i n d I P a i d 3,1; 12 ,1 ; 4 3 , 1 ; 5 3 , 3 c ; 
54,1.2.3 ( ! ) ; 9 9 , 2 u .a . 
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schränkt auf die allgemeinen Aufgaben , soweit sie z u m Gesamtbild 
des Alltagslebens gehören ( I I I P a i d 41,3) ; die besonderen Verhaltens
regeln für bestimmte k i rch l i che Stände sollen »für einen anderen Z e i t 
punkt« aufgespart bleiben ( I I I P a i d 97,2) . Bedeutsam ist i n dieser H i n 
sicht v o r a l l em die Erklärung gegen Ende des I . Buches, w o die T e r 
m i n i ßiog, ovoxr\[ia ÄOYMCOV jtQdlewv, eveQyeia sachlich m i t dem W o r t 
jticmg zu einer k o n k r e t e n Begri f fseinheit verbunden erscheinen: »Denn 
das Leben der Chr is ten , zu dem w i r j e t z t erzogen werden , ist eine A r t 
Zusammenstel lung v o n logos-gemäßen Handlungsweisen, das heißt 
die ungeschmälerte Ausführung der v o m Logos kommenden Beleh
rungen, die w i r ja gerade Glauben genannt haben« ( I P a i d 102,4). 

b) Jtumg 

H i e r w i r d deut l i ch , daß zur Kolixeia, die der Paidagogos vorfüh
ren sol l , wesentl ich die H a l t u n g u n d Betätigung der jtiaxig gehört. 
Leider ist das W o r t f e l d j tumg, KIOXEVCO, juatög bislang v i e l zu wenig 
beachtet u n d in fo lge der Uberzeichnung des Begriffes yvcoaig ganz i n 
den H i n t e r g r u n d gedrängt w o r d e n , w i e w o h l gerade Jtiaxig ( u n d n i ch t 
yvcoaig) als eigentlicher Schlüsselbegriff des clementinischen Anliegens 
bezeichnet werden müßte. I n der überwiegenden M e h r z a h l aller Fälle, 
i n denen die rttaxig-Terminologie zur A n w e n d u n g k o m m t , versteht 
Clemens darunter n i c h t den sachlichen Glaubensbesitz oder das G l a u 
bensgut i m i n t e n t i o n a l ob j ek t iv i e r ten , i n h a l t l i c h gefüllten Sinne, e twa 
als doktrinären K o m p l e x v o n Of fenbarungswahrhei ten u n d G l a u -
benslehren. V i e l m e h r steht i m m e r u n d überall das subjektiv-personale 
Element des Glaubensaktes i m V o r d e r g r u n d , besser noch : die Gläu
b igke i tshal tung , die Glaubensbereitschaft des auf Gottes W o r t hören
den u n d i h m gehorchenden Menschen. D a m i t ist Jiumg für Clemens 
die grundlegende religiös-sittliche Tugend , die stets mehr besagt als 
einen bloßen, e inmal zu leistenden, Verstandesassens; sie ist v i e l 
mehr die grundlegende u n d entscheidende, treibende u n d beseelende 
K r a f t , die das ganze Leben mehr u n d mehr nach den »Weisungen des 
[Logos« prägt. D e r gläubigen Hörbereitschaft u n d Gefo lgswi l l i gke i t 

w i r d als Erfüllung die gottgeschenkte yv^aig z u t e i l ; diese besteht i n 
d e r »geistlichen« Tei lhabe an den eigentlichen Of f enbarungswahrhe i -
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ten u n d w i r d v o r a l lem i n der pneumatischen Auslegung der H e i l i g e n 
S c h r i f t übergeben. I n dieser H i n s i c h t steht Clemens v o n A l e x a n d r i e n 
(abgesehen v o n der e igenwil l igen Termino log ie seiner Stromateis, die 
dem besonderen Anl iegen seines Schulunternehmens angepaßt ist) i m 
wesentlichen auf der L i n i e des v o n Paulus u n d dem Barnabasbrief 
eingeschlagenen u n d v o n Justinus wieder aufgenommenen Sprachge
brauchs v o n Jtumg u n d yvooaig. Bezeichnend ist, daß das W o r t yvcoaig 
i m I L u n d I I I . Buch des Paidagogos überhaupt n i cht v o r k o m m t . A u c h 
i m I . Buch f indet es sich sozusagen n u r i n ob l iquo . Es erscheint hier 
nämlich ledig l i ch als Z i e l der Tätigkeit des hei lbringenden Logos, ge
nauer gesagt: als sein m i t der Taufe i n Aussicht gestelltes Geschenk 
( I P a i d 3,1.3; 29,3.4; 3 0 , 1 ; 36,4.5; 91,3; 92,3). 

Vorers t geht es also i m Paidagogos u m das Wachstum des Glaubens 
i m Sinne des tätigen Gehorsams gegenüber den Geboten des Logos. 
»Der Gehorsam gegen den Logos, den w i r Glauben nennen«, heißt es i n 
christ l icher Neudeutung der bekannten populärphilosophischen s to i 
schen Terminolog ie , »bringt das sogenannte Pflichtgemäße zustande« 
( I P a i d 101,1 b ) . Deshalb hebt schon der Protrept ikos stark au f dieses 
M o m e n t des Gehorsams ab, so daß i m m e r wieder Ausdrücke w i e 
jietfreG'öou, {»jca/vOiietv b z w . jiagaKcyueiv, aTtEifteia geradezu synonym m i t 
jtiax£i)£iv bzw. djtiaxia gebraucht werden (z. B. P r o t r 85 ,1 ; 87,4; 100,2; 
115,1). 

c) Kaxr}xr\oig 

H a n d e l t es sich aber i m Protrept ikos noch vorwiegend u m eine erste 
einladende A u f f o r d e r u n g , sich au f zura f f en zur Jttatig als Glaubens
bereitschaft u n d Glaubenswi l l i gke i t ( v g l . P r o t r 96 ,1 -2 ; 115,1-2) - der 
d a n n allerdings auch v o n vornhere in eine Höherführung i n Aussicht 
gestellt w i r d ( v g l . P r o t r 88,1 m i t 10,3) - , so w i r d i m Paidagogos ge
radezu die »systematische« E n t f a l t u n g u n d Festigung der ersten »gläu
bigen« Anfangsbereitschaft durch die tätige Durchführung eines 
ethisch-aszetischen Lebensprogrammes gefordert ( I Pa id 102,4). D e r 
Ausbau zur Jtumg i n dieser vo l leren Bedeutung des Wortes geschieht 
d u r c h die y.axv^oig ( v g l . I P a i d 30,2: f] (iev yäg Kaxy)%Y)öi<; Eig j t iat iv 
jteQiayei, juatig ÖE a\xa ßaitTtaiiati ayuc JICXIÖEUETGU jtv£i)|.iaTi). D a m i t ist 
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das entscheidende S t i c h w o r t i m Selbstzeugnis des Clemens über seinen 
Paidagogos herausgestellt: ex t r jg xarnxr)0"eö)g - a u f g r u n d der »Kate 
chese« sol l , zusammen m i t dem »Glauben« wachsend, die prakt ische 
»Lebensführung« sich ergeben. W i e der terminologische Vergle ich al ler 
Stellen zeigt, an denen bei Clemens das Substantiv xatrjx'no-ig v o r 
k o m m t 9 ) , ist darunter eine i m wesentlichen praktische Unterwe i sung 
zu verstehen, u n d z w a r eine aszetisch-erzieherische A n l e i t u n g zur 
religiös-sittlichen Lebensgestaltung. Sie soll die gefestigte seelische 
Grundlage ( v g l . I P a i d 3 8 , 1 : Jtiaxig eig ftefieXiov ex xarr ixr iaecDg GVVBÖ-

TQawiivri) zur eigentlichen A u f n a h m e der Heilsgeheimnisse schaffen, 
die dann erst m i t u n d nach der Taufe geschenkt werden sollen. Diese 
G r u n d s c h u l u n g geht also der Taufe voraus ( I P a i d 30,2) ; sie w i r d 
e inmal abgelöst u n d überhöht durch die yvcoaig, welche die V o l l e n d u n g 
der Jtiaxig b r i n g t ( v g l . V I S t r o m 165,1). 

Das alles spr i cht sich i n der programmatischen l iterarischen Selbst
kennzeichnung des A u t o r s i n V I S t rom 1,3 aus. Z i e l u n d Ergebnis der 
v o n i h m i m Paidagogos geschilderten TroXixeia ist : Vorbere i tung u n d 
Kräftigung der Seele etg Eniaxi)\n\<; yvcoauxrig jtaoaöoxrjv1 0). Sie ist ganz 
best immten Adressaten zugedacht: xoig eig avöoag eyyQacpo.iievoig - I n 
teressenten also (das w i l l die aus der vulgär-philosophischen P r o f a n 
sprache ins Religiöse übertragene Redewendung besagen) 1 1), die der 
Gemeinschaft , w i e sie Clemens hier i m Auge hat , sich angeschlossen 
haben. 

M i t anderen W o r t e n : Der Paidagogos will ein Bild der christlichen 
Lebensführung entwerfen, wie sie aus der Katechumenenbetreuung 
mit zunehmender Glaubensentfaltung erwächst und in den Kandida-

°) I P a i d 3 0 , 2 ; 36,4 ; 38 ,1 ; I I P a i d 129 ,3 ; I I I P a i d 76 ,1 ; I I I S t r o m 98 ,4 ; V S t r o m 
48 ,9 ; 66 ,2 ; V I S t r o m 1,3; 165,1 ; E c l 28,3 . 

1 0 ) D i e vo l le Übereinstimmung des Selbstzeugnisses V I S t r o m 1,3 mit den s c h r i f t 
stel lerischen Überlegungen des Paidagogos in I P a i d 3,3 ist f r a p p i e r e n d . 

V I S t r o m 1,3 I P a i d 3,3 
xQOKaQaGvxv6X,ovoav . . . x a d a g d v jtgög y v w a e w g 
8VaQ£TOV TY)V \pl)/T]V £^lTT]Ö£l6 tr)Ta 
eig £JtiOTT|}.ir|g yvcoaxixfjg euxQeicit.cov xrjv ipvxTjv, 
TtagaöoxViv. 8uvaii£vrjv xcoofjaai X Y ] V 

&jtozdtan|nv xov Xoyov. 
n ) V g l . d a z u P r o t r 82 ,5 : et Öe eyygacpfj x a i j t o X i x e v f r f j . . . 
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ten, die sich dafür bereit finden, die seelische Voraussetzung schafft 
für die Aufnahme der eigentlichen Offenbarungsgeheimnisse, deren 
Mitteilung erst danach erfolgen soll. 

W i e steht n u n das Buch selbst, seine ganze Aussageweise u n d sein 
Sachinhalt zu dieser aus Clemens' l i terarischem Selbstzeugnis gewon
nenen Sicht der In i t ia t i onsprax i s seiner Zeit? M a n w i r d gut daran t u n , 
den z w a r re la t iv wenigen, aber bezeichnenden Anspie lungen des B u 
ches auf Vorgänge des k irchl i ch-gemeindl i chen Lebens mehr A u f m e r k 
samkeit zuzuwenden, als es bisher geschehen ist. D i e betonten H i n 
weise auf die Taufe ( I Pa id 28 u n d 30), den T a u f r i t u s ( I Pa id 
50,3-51,3) , die gottesdienstlichen Versammlungen ( I I I Pa id 79,3-81,3) , 
die l i turgischen Lesungen ( I I I P a i d 89,1 b ) 1 2 ) b i lden jedenfalls den 
konkreten H i n t e r g r u n d , v o r dem der I n h a l t des Paidagogos grei fba
rere K o n t u r e n erhält. N o c h k larer w i r d das B i l d , w e n n man den durch 
die ganze Schr i f t h i n d u r c h verstreuten Aussagen über die l e t z t i n t e n 
dierten Adressaten nachspürt. 

D i e »Adressaten« des Paidagogos 
D a heißt gleich die Anrede co jtcuöeg v i i e i g ( I P a i d 1,1), eine Be

zeichnung, die zusammen m i t der Vokabe l V T J J T I O L ( v g l . I P a i d 18,4; 
34,3; 46,1 b ; 5 0 , 1 ; 84,3) i n langer Auseinandersetzung ( I P a i d 12 -24 ; 
34,3f f ) als ein E h r e n t i t e l der T a u f k a n d i d a t e n ver te id ig t w i r d . Der 
ganze Zusammenhang zeigt, daß Clemens Neul inge i m Glauben v o r 
Augen hat , denen er die hohe Bedeutung des sakramentalen I n i t i a 
tionsvorgangs z u m Bewußtsein zu br ingen sucht, wobe i er zugleich ge
wisse feindselige V e r u n g l i m p f u n g e n abzuwehren bemüht ist ( I Pa id 
2 5 f f ) . Z w a r läßt die »Wir « -Form, i n der er m i t Vor l iebe spr icht , n i cht 
immer v o n vornhere in k l a r unterscheiden, ob d a m i t die aktuel le S i tua
t i o n v o n noch ungetauften Adressaten gezeichnet ist oder ob der A u t o r 
selbst v o m eigenen S t a n d p u n k t aus das als bereits geschehen anspricht, 
was für die T a u f k a n d i d a t e n vorerst noch zu erlangendes Z i e l wäre. 
M e h r f a c h werden diese f jueig i n perfektischer Aussageform sprechend 
eingeführt, u n d z w a r n i ch t bloß was das »Zum-Glauben-Gekommen-
sein« angeht ( w o r u n t e r m a n ja auch ungetaufte, aber sehr w o h l zur 

•) Z u &vaYvo)0eig v g l . a u c h I I P a i d 22 ,1 ; 9 6 , 2 ; I S t r o m 146 ,1 ; V I S t r o m 113,3. 
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j tumg bereits entschlossene Katechumenen verstehen könnte 1 3 ) ) , son
dern gerade auch i m H i n b l i c k auf die »Wiedergeburt«, auf »Taufe« , 
»Erleuchtung« u n d »Gottverbundenheit«: dvayevviq^evTEg yovv eMecog 
T6 TEtaiov djtedf|qpaji£v ( v g l . I P a i d 2 5 , 1 m i t 2 6 ; 2 8 , 1 : ot ßajtxi^6[XEvoi), 
6 jtEcpoDTiajXEvog ( I I P a i d 7 9 , 3 ) , dvaYevvr)'d£VT£g TOIVUV jtQoaT]XcoM|i£v xfi 
dXr]fteio; ( I I I P a i d 8 5 , 3 b ) , ftecp [XEV jtaiöaYcc>Yoi>|i£voi, ^EÜ) ÖE EiajiEJtoiTftievoi 
( I I I P a i d 5 8 , 3 ; v g l . auch I P a i d 5 3 , 1 ; I I Pa id 8 0 , 4 ) . 

M a n könnte also versucht sein, die Ermahnungen des Buches als für 
bereits Getaufte berechnet anzusehen, während sie doch andererseits, 
v o m I n h a l t her betrachtet , wesentlich v o r die Taufe gehören u n d 
augenscheinlich auf die Taufe hingeordnet s i n d 1 4 ) . Es h i l f t nichts, v o n 
der re in stilistischen Beobachtung auszugehen, u m behaupten zu kön
nen, m i t der »Wir«-Prädikation müßten immer u n d unbedingt C h r i 
sten i m V o l l s i n n des Wortes , d. h . Getaufte , als die immanent ange
sprochenen Adressaten gemeint sein. E i n solcher, r e in formaler Schluß 
wäre hier ebenso v o r e i l i g , w i e w e n n m a n i m Protrept ikos , der sich 
ohne Z w e i f e l an pagane Hel lenen wendet , aus dem Gebrauch des ver 
b ind l i chen f||jieig auf bereits christl iche Adressaten oder doch w e n i g 
stens Glaubenswi l l ige schließen w o l l t e . H i e r w i e d o r t handelt es sich 
v ie lmehr u m das bekannte rhetorische S t i l p r i n z i p der immanent k o m 
m u n i k a t i v e n I d e n t i f i z i e r u n g des Sprechers m i t dem Angesprochenen 1 5 ) . 
Natürlich t r i t t i m Pro t rept ikos seinem Scopus entsprechend v o r w i e 
gend n i ch t das Gemeinsame, sondern eher der trennende Unterschied 
v o n fyi£ig ( = He iden) u n d r)|.iEig ( = Christen) zutage 1 6 ) . Hingegen 
kennt gerade der Paidagogos, der selbstverständlich einen Gegensatz 
i n Bezug auf die Jucmg-Bereitschaft n i ch t mehr zu betonen braucht , 
das K o m m u n i k a t i o n s p r i n z i p des » W i r « , das den Angeredeten m i t e i n 
bezieht, sehr w o h l . Es m e i n t verständlicherweise, gerade i m B l i c k auf 
Katechumenen u n d T a u f k a n d i d a t e n , die ins Auge gefaßte Z i e l v o r 
stel lung Taufe , die als solche den Sprecher bereits m i t den Angeredeten 

1 3 ) V g l . I P a i d 29 ,2 ; 33 ,3 ; 47 ,2 ; 59 ,3 ; I I P a i d 62,3 b. 
1 4 ) A u s einem r icht igen Gespür für die S i t u a t i o n der A d r e s s a t e n hat die U b e r 

setzung v o n L . Hopfenmüller ( i n : B K V 1 [1875] 241f) die Aussagen solcher Ste l len 
i n die überzeitliche Präsensform genommen. 

1 5 ) V g l . P r o t r 8,1; 9 ,1 ; 88 ,2b ; 93,1. 
1 0 ) V g l . P r o t r 58,4 ; 59 ,2 ; 6 1 , 1 - 4 ; 62 ,3 ; 87,4 ; 88 ,1 ; 96,1. 
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geistig verbunden hält, auch w e n n diese ze i t l i ch das Tauferlebnis noch 
v o r sich haben 1 7 ) . 

Daneben gebraucht Clemens aber auch gelegentlich die »gegensätz
liche« Anrede ufxelg für dieselben Adressaten. I h r Status ist dann ganz 
o f fens icht l i ch präbaptismalerNatur: sie stehen eindeutig noch v o r dem 
E i n t r i t t i n die h.yl^oia, die gottesdienstliche Gemeindeversammlung 
( I I I P a i d 86 ,1 -2 ; 97,3 ; 98,1). A u c h die Formel f] j iao 5 i> t uiv jioiTjTiwf) 

( I I P a i d 98,3) weist auf Adressaten h i n , die noch n i cht - oder noch 
n i c h t v o l l - zu der Gemeinschaft gehören, die der A u t o r repräsentiert. 
Besonders deut l ich t r i t t die ideelle I d e n t i f i z i e r u n g v o n f p e t g u n d 
•u^elg i n ein u n d demselben Satzgefüge wie I I I Pa id 97,3 zutage. I n 
diesem Sinne ist auch die »Wir« -Formel des Satzes I Paid 18,4 zu ver 
stehen, i n dem das charakteristische Begleitanliegen des Clemens z u m 
A u s d r u c k k o m m t , die Katechumenen u n d Glaubensinteressenten v o n 
vornhere in gleichzeitig v o r der Verunsicherung oder gar der A b w e r -
bung durch Häretiker zu warnen u n d zu bewahren: 

»Wenn w i r Unmündigen (fpeig ol V T J J U O I ) uns hüten vor dem W i n d 
der Häretiker, m i t dem sie uns auf den I r r w e g der Aufgeblasenheit 
t re iben w o l l e n 1 8 ) , u n d w e n n w i r denen ke in Ver trauen schenken, die 
uns andere Väter verordnen w o l l e n 1 9 ) , so gelangen w i r dann zur V o l l 
kommenhe i t , w e n n w i r e inmal ewdTjoia s ind dadurch, daß w i r das 
H a u p t , Christus, angenommen haben.« 

Für die D e u t u n g auf Katechumenen als l e t z t l i ch angesprochene 
Adressaten des Paidagogos bietet v o r al lem das V I . K a p i t e l des I . B u 
ches w e r t v o l l e A n h a l t s p u n k t e . Gerade hier geht es u m eine bre i t ange
legte unterschwell ige Po lemik . Clemens' Sorge ist es, gegenüber ge
wissen Irreführungsversuchen valentinianischer Gnostiker , die aus
schließlich für sich »das Vol lkommene« u n d »die Erkenntnis« i n A n 
spruch nehmen u n d die katechetische Glaubensunterweisung als m i n -

1 7 ) M a n vergleiche d a r a u f h i n I P a i d 18,4 ; 2 6 , 1 - 2 7 , 3 ; 30 ,1 ; 31,1 ; 32 ,4 ; 4 3 , 1 - 4 ; 
5 3 , 1 - 3 ; 5 9 , 1 - 3 ; 8 3 , 2 - 3 ; 8 4 , 1 - 4 ; besonders c h a r a k t e r i s t i s c h zeigt sich dieses S t i l p r i n 
z i p in I I I P a i d 87,1 u n d 99,1. 

1 8 ) Z u solchen ironisch polemisierenden A n s p i e l u n g e n auf die »Einbildung« der 
G n o s t i k e r v g l . auch z. B . I P a i d 25,1. 

1 9 ) C l e m e n s wendet das hier gebrauchte W o r t JtatrjO (zu seiner H e r k u n f t v g l . 
1 K o r 4,15) i m Sinne der geistlichen V a t e r s c h a f t m i t V o r l i e b e auf die Betreuer der 
k a t e c h u m e n a l e n I n i t i a t i o n a n : naxegag xoijg xaTT)XTjaavTdg cpajxsv ( I S t r o m 1,3); 
v g l . a u c h I I I S t r o m 98 ,4 ; V S t r o m 15,3. 
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; d e r w e r t i g verspotten ( v g l . I P a i d 2 5 , 1 ; 27,3; 28,3; 3 7 , 1 ; 39,1 52,2) , 
! den Katechumenen K l a r h e i t u n d Sicherheit einzuflößen. Aus diesem 

Anlaß k o m m t er ausführlicher auf die sakramentalen Elemente der 
k i r c h l i c h e n I n i t i a t i o n zu sprechen. E r verte id igt »Wiedergeburt« u n d 
»Erleuchtung« u n d »Glauben« gegen den V o r w u r f der U n V o l l k o m 
menheit ( I P a i d 25 -29 ,3 ) . E r weist nach, daß i n der »Erleuchtung« 

| ( = Taufe ) die »Erkenntnis« l iegt (29,3b-30,2) . E r bestreitet den v o n 
den Gegnern beanspruchten vermeint l i chen Wesensunterschied z w i 
schen Pneumat ikern u n d Psychikern u n d betont nachdrücklich, daß 
alle, die die »fleischlichen« Begierden abgelegt haben, v o r dem H e r r n 
als »pneumatisch« gelten (31 f f ) 2 0 ) . Entschieden weist er i n § 34,3 die 
gnostische Feh l in te rpre ta t i on v o n ydXa u n d ßQcojxa (1 K o r 3,1) u n d den 
v o n da aus behaupteten Wesensunterschied zwischen rtQoka |xa{hf||iaTa 
u n d Tivzv\iaxvml ejciyvcöaeig zurück ( v g l . 39,1). Z u diesen Zwecke zeigt 
er i n einem umständlich geführten Nachweis (37,3f f ) unter A u f -
gebot des ganzen wunder l i chen biologisch-physiologischen Wissensma
terials seiner Ze i t , daß M i l c h u n d B l u t substantiel l n i cht verschieden, 
sondern ledig l i ch äußerlich veränderte Erscheinungsformen ein u n d 
desselben Stoffes seien (39,5; 44,3; 45,3; 49 ; 50,1 b ) . Daraus f o l ger t 
er, daß es keine wesentl ich verschiedene »Lehre« gebe: (baa-utcog yäg 
%ai 6 Xöyog 6 amög f\ aveijxevog xai ^jtiog obg yaXa jtejnjYcbg %al GWEGXQa\i\i£-
vog dbg ßocöfia (37,3 c). N u r i n einem graduel l eingeschränkten Sinne 
seien gewisse Abstu fungen der Unterwe isung anzunehmen. A u f sie 
seien die ins Fe ld geführten Paulusworte v o n 1 K o r 3,1-2 i n e twa 
anwendbar (36 ,2 -3 ) , so z. B. auf die Unterscheidung zwischen veoxa-
xr\xr)xoi yal |xr]ft£JtcD xexofraQixevoi ( = Katechumenen) u n d jisjuatEuxoteg TJÖT] 

xw &YLÜ) Kvzv\iaxi ( = Getauften) bzw . auf den Unterschied zwischen 
der Yvöcrig xfjg äkrjfleiag hier auf Erden u n d der kommenden EV xa) 
n iMovxi oucovi evaQYT)? äjtoxdXwjng (36,5) u n d schließlich auch a u f die 
Begrif fspaare xf)Qir/jia-dxof) einerseits u n d xaxiqyj)aig-juaxig eig ftejxeTaov 
ovvEoxQa\i[iiyr\ andrerseits ( 3 8 , l ) 2 1 ) . 

 Zusammenfassend läßt sich feststellen: Gerade i m Zuge dieser i n -

2 0 ) W e n n in der S c h r i f t gelegentlich ein gewisser U n t e r s c h i e d z w i s c h e n vrjjtLOi u n d 
dvÖQsg gemacht w e r d e , so erklärt C l e m e n s , sei d a m i t jedenfal ls etwas anderes ge-
meint , als die G n o s t i k e r behaupten ( I P a i d 33 ,1 -34 ,2 ) . 

 2 1 ) V g l . I P a i d 3 8 , 1 : . . . f) j i u m g eig ^e jxsUov ex nax^x^Gso^q auveaxQafxjAevr], 
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d i r e k t polemischen Aussagen ergeben sich w e r t v o l l e E inb l i cke i n die 
äußere S i tuat ion u n d die innere S t r u k t u r der zeitgenössischen G l a u 
bens in i t ia t ion . 

D i e »Katechese« bei Clemens v o n A l e x a n d r i e n 
a) V o n einem besonderen anspruchsvollen »Gnosis« - U n t e r r i c h t für 

auserlesene, über die »gewöhnlichen« Glaubens Wahrheiten hinausstre
bende El i techristen, i m Sinne also einer n u r wenigen zugänglich ge
machten »Erkenntnis«, weiß der Paidagogos nichts. Ausdrücklich w e r 
den i n I Pa id 33,3 »andere Geheimnisbelehrungen i n >männergemä-
ßen<, >erwachsenen< Unterrichtsgegenständen« (das V o k a b u l a r spielt 
h ier a u f 1 K o r 13,11 an) i n Abrede gestellt u n d das stolze Pochen der 
Gnost iker auf angebliche jrveuLiatixai ejn/yvcbaeig v e r w o r f e n (39,1). 

b) Clemens unterscheidet die allgemeine missionarische Verkündi
gung i n breitester Öffentlichkeit, die verhältnismäßig an der O b e r 
fläche b le ibt ( T Ö y^gvyiia em jdelaxov ttexuiievov) v o n einer besonderen 
In i t ia t i onsunterwe isung , der xaxf]yvr|aig. Z i e l u n d Ergebnis der »Kate 
chese« ist die durch sie zu einer grundlegenden Seelenhaltung v e r d i c h 
tete maxig. Dieser zu einem verfestigteren Seelenzustand gewordene 
Glaube ist mehr als das »bloße Hören« . 

c) D i e xaxrjyj]<rig, die d a m i t wesentlich auf die Schaffung der r e l i 
giös-moralischen Seelenbereitschaft abzielt , geht der Taufe voraus. I n 
der Tau fe selbst k o m m t zu dem menschlichen M o m e n t dann das gött-
l i ch-gnadenhafte h i n z u : i n i h r w i r d der Glaube durch den H e i l i g e n 
Geist »belehrt« u n d m i t der »Erkenntnis« erfüllt, ohne daß m a n einen 
genauen Z e i t p u n k t für ein »Lernen« nach »Schülerart« angeben 
könnte. Für diese gnadenhafte Er leuchtung i m Augenbl i ck des E m p 
fangs der Taufe ver te id ig t Clemens gegenüber den falschen V o r s t e l 
lungen der Gnost iker den T i t e l der w a h r e n yvcoaig2 2). 

f) ÖT) axeoeuvicüxega xfjg or/toufjg vxäQxovoa . . . ev atjxfj acofxaxo.xoiODiisvri xfj 
tyuxfj. - O . Stählin übersetzt ( i n : B K V 2 I 238) das W o r t &xor| unr icht ig m i t »das 
gehörte W o r t « . D i e Stelle handel t jedoch nicht v o m objekt iven Glaubensgegenstand, 
s o n d e r n v o n der subjekt iven G l a u b e n s v e r f a s s u n g (des K a t e c h u m e n e n ) , die mehr ist 
als das bloße, erste Hören (der missionarischen Verkündigung). 

2 2 ) V g l . I P a i d 28 ,1 ; 29 ,5b ; 30 ,1b ; 36,4. - E i n e zuverlässige terminologische Exegese 
der hier s ichtbar w e r d e n d e n Begrif fsreihe ß&Jtxiaua - cpcoxiauog - xe^eicoatg -
Yvcöaig gibt A . O r b e , T e o l o g i a bautismal de C l e m e n t e A l e j a n d r i n o segün P a e d I 
2 6 - 2 7 , 2 , i n : G r e g o r i a n u m 36 (1955) 4 1 0 - 4 4 8 (bes. 4 3 2 ; 4 4 0 ; 447) . 
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d) Deshalb ist die »Nahrung der Kinder« , das heißt der zur T a u f e 
Geführten, i n keiner Weise als »unvol lkommen« zu schmähen (gegen 
die valent in ianischen Vorwürfe ) , da die »Milch des Logos« i m G r u n d e 
i m m e r eine v o l l k o m m e n e geistliche N a h r u n g ist , w e i l sie m i t der v o n 
i h m ebenso gereichten »festen Speise« wesentl ich zusammengehört ( v g l . 
I P a i d 2 5 - 5 2 ) . 

e) Es g ib t also nach dem Paidagogos des Clemens n u r zwei a u f e i n 
anderfolgende Stufen der Unterwe i sung : 
1. die der vettern %axy\xov\kzvoi %ol vr\moi exi ev XQUXXW bzw. der veo-

xaxr|XT]Toi xat fxrjöeTta) xexaflaQixevoi, das heißt der noch n i ch t getauften 
Katechumenen, u n d 

2. die der TtejttGxe-uy.oxeg r\br\ xw dyuo jtve-ujiaxi, das heißt der Getauften 
( I P a i d 36 ,2 -3 ) . 
A u f diese beiden unterscheidbaren Stufen wendet Clemens die 

paulinische Unterscheidung zwischen aagxixoi u n d Jtveujiaxixot, vf|jrtoi 
u n d avÖQeg, yala u n d ßocojxa a n 2 3 ) . 

D e r geschichtliche H i n t e r g r u n d 
I n dieser »pädagogischen« Stufenfolge l iegt bereits i m K e r n die 

G r u n d s t r u k t u r der Glaubens in i t ia t ion grei fbar zutage, w ie sie w e n i g 
später i m organisatorisch ausgebauten k i r ch l i chen Katechumenat ihre 
d isz ip l inare O r d n u n g erhalten hat . Schon i n der nachfolgenden Gene-
r a t i o n w i r d das B i l d dieser zeitgenössischen In i t ia t i onsprax i s d e u t l i 
cher. I n c. Cels. I I I 51 g ibt Origenes auf den V o r w u r f des Kelsos, die 
Chr is ten betrieben marktschreierische Werbemethoden, zur A n t w o r t , 
dies sei - i m Unterschied zu den Straßenphilosophen - keineswegs die 
A r t der Chr i s ten . I m Gegenteil , sie prüften, so gut sie könnten, die See-
len derer, die ihnen zuhören w o l l t e n , indem sie ihnen gesondert v o r -
bereitende Unterweisungen gäben (xax'iöiav avxotg jcpoejtqiaavxeg)24). 

 2 3 ) Z u m exegetischen Vorverständnis des p a u l i n i s c h e n Verg le ichs v g l . W . Thüsing, 
»Milch« u n d »feste Speise« (1 K o r 3 , l f u n d H e b r 5 ,11 -6 ,3 ) . E lementarkatechese u n d 
theologische V e r t i e f u n g i n neutestamentl icher S i c h t , i n : T r i e r . T h e o l . Z e i t s c h r . 76 
(1967) 2 3 3 - 2 4 6 ; 2 6 1 - 2 8 0 . - B e i C l e m e n s (und Origenes) bezieht sich die U n t e r -

 Scheidung auf K a t e c h u m e n e n u n t e r w e i s u n g einerseits u n d auf postbaptismale Gläubi-
genbelehrung a n d r e r s e i t s ; v g l . d a z u n o c h V S t r o m 48 ,9 ; 66 ,2 ; V I S t r o m 165,1 u n d 

 weiter unten z u A n m . 25, 29 u n d 30. 
2 4 ) Z u m Z u s a m m e n h a n g der V o k a b e l jtQoe;tQiöeiv m i t dem W o r t f e l d JtQOXQejtco-
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Erst wenn die Hörer v o r dem E i n t r i t t i n die Gemeinde (KQIV eig xo 
ttoivöv döeMteiv) genügend Fortschr i t te bewiesen hätten, was den W i l 
len angeht, s i t t l i ch gut zu leben, dann erst führe m a n sie ein. So be
stünden denn zwe i G r u p p e n : eine besondere A b t e i l u n g , die aus den 
Anfängern u n d Neuh inzukommenden u n d denen gebildet ist, die das 
Erkennungszeichen der Reinigung noch n i ch t empfangen haben (xäy\xa 
TCÖV ÜQTI dgxojLiEvcov xcd eiaor/otiEVCDv xou OVMKÜ) xo ov^ßolov xov ajtoxexa-
ftagdcu aveiX^cpoTcov), u n d die andere, die aus solchen besteht, die nach 
Möglichkeit ihren Entschluß, einzig nach den Vorschr i f t en der C h r i 
sten leben zu w o l l e n , möglichst prakt i sch bewiesen haben 2 5 ) . I m w e i 
teren V e r l a u f k o m m t er auf die t ieferen Gründe zu sprechen, die eine 
solche Zweis tu fung der christ l ichen I n i t i a t i o n er forder l i ch machen. 
D a b e i ergibt sich eine überraschende Parallele zu den v o n Clemens 
i n I Pa id 1-3 geäußerten Überlegungen. 

Clemens, I Pa id 3 ,2 -3 : 

»Ein K r a n k e r k a n n n i cht eher etwas v o m Lehrhaf ten erlernen, als 
bis er völlig genesen ist.« - »Wie also die körperlich K r a n k e n einen 
A r z t brauchen, so haben auch die seelisch K r a f t l o s e n einen Pädagogen 
nötig, dami t er unsere Leidenschaften heile u n d uns dann i n die Schule 
des Lehrers (e ig öiöaaxodou) führe, indem er die Seele zur Empfäng
l i c h k e i t für die Erkenntn is re in gestaltet, sodaß sie die O f f enbarung 
des Wortes i n sich aufzunehmen imstande ist. I m Bestreben also, uns i n 
heilsamem Stu fen for tschr i t t v o l l k o m m e n zu machen, verwendet der 
überaus menschenliebende Logos die auf eine wirksame B i l d u n g ange
paßte tre f f l i che Methode : zuerst au f ru fend , dann erziehlich führend 
u n d zu guter Le tz t zutiefst belehrend: JTQOTQ8JI<X>V uvcoftev, ejteita jtaiöa-
YCOYCOV, EJIL Jtäaiv exöiö&axcov«. 

xaxrixeco siehe A . K n a u b e r , Z u r G r u n d b e d e u t u n g der W o r t g r u p p e zaxrixeco-cate-
c h i z o , i n : Oberrheinisches P a s t o r a l b l a t t 68 (1967) 299 (vg l . A r c h i v für Begr i f f s 
geschichte 13 [1969] 95ff ) . 

2 5 ) G C S Origenes I 2 4 7 , 5 - 1 2 K o e t s c h a u - V g l . d a z u c. C e l s , I I I 52 (ebd. 248, 
1 7 - 2 3 ) : »Wir tun alles, w a s i n unseren Kräften steht, d a m i t unsere V e r s a m m l u n g 
n u r aus verständigen Männern besteht, u n d das Schönste u n d Göttlichste an unserer 
L e h r e wagen w i r n u r d a n n v o r z u b r i n g e n in den A n s p r a c h e n v o r der G e m e i n d e , w e n n 
w i r lauter verständige Zuhörer v o r uns h a b e n ; w i r verbergen u n d verschweigen aber 
die tieferen W a h r h e i t e n , w e n n die Z u s a m m e n g e k o m m e n e n solche s ind , die >Milch<-
B e l e h r u n g e n - b i ldhaft gesprochen - nötig haben« (weitere Ausführungen des p a u l i -
n ischen Vergle ichs ebd. 248 ,24ff ) . 
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Origenes, C. Cels. I I I 5 9 : 

»Es ist n i c h t dasselbe, solche, die an der Seele k r a n k s ind, zur H e i 
l u n g zu r u f e n , u n d solche, die gesund s ind, zur Erkenntn is u n d z u m 
Verständnis der göttlich-erhabenen Dinge (eVi rrjv xcov fteioteooov yvoöcnv 
xai ejtiatr)!AT|v). D a w i r diese zwiefache S i tuat ion kennen, d a r u m ru fen 
w i r die Menschen anfänglich zur H e i l u n g ; w i r f o r d e r n die Sündhaften 
auf (jtQOTQEJto^ev), zu den Lehrern zu kommen , die v o n der Sünde ab
raten , u n d die Unverständigen, auf jene zu hören, die ihnen V e r 
ständnis beibr ingen, u n d die Unmündigen ru fen w i r auf zum F o r t 
schr i t t zur Mannesrei fe (lovq vrjjuong etg xo a v a ß o u v E i v EJTI xöv avöpa) . . . 
Sobald aber die Voranschreitenden unter denen, die da aufgerufen 
w u r d e n (01 jtpoywöjtxovTEg toöv jtQotga^evtcav), die Re in igung durch das 
W o r t u n d eine nach Kräften bessere Lebensführung (xo xexati&Qdou 
VKÖ TOV Xoyov %ai Öarj ötrvajaig ßeXxtov ßeßicoxevoa) aufweisen, dann erst 
ru fen w i r sie zu unseren Myster i en (EJII tag jiao9f)fuv T 8 ? v 8 x d g ) 2 6 ) . « 

N o c h eindeutiger erscheint dieses B i l d v o n einer vorerst ethisch-
aszetischen I n i t i a t i o n i n den H o m i l i e n des Origenes auf Katechume-
nen u n d Taufbewerber zugeschnitten. Diese werden aufgefordert , erst 
e inmal gründlich i h r Leben zu ändern u n d würdige Früchte der Buße 
i n einer gewissen Probezeit guter Lebensführung aufzubringen, ehe sie 
die Gnade des H e i l i g e n Geistes empfangen können 2 7 ) . Origenes sieht 
i n den Stat ionen des Weges des Volkes Israel aus Ägypten ins L a n d der 
Verheißung ein einprägsames Gleichnis für den Bekehrungsweg z u m 
C h r i s t e n t u m m i t seinen E t a p p e n : Götzendienerei ( = Ägypten) , K a -
techumenat ( = Wüste), Taufe ( = D u r c h z u g durch den Jordan) , K i r c h e 
( = L a n d der Verheißung) 2 8 ) . Wiederho l t beru f t er sich w ie auf ein 
selbstverständliches Gesetz der In i ta t i onsprax i s auf die Weisung des 

2 6 ) ebd. 254, 4 - 1 4 . 
2 7 ) V g l . O r i g e n e s , h o m . 6,2 in L e v i t . ( G C S V I 361, 7 -11 B a e h r e n s ) : Sed et vos 

qui s a c r u m b a p t i s m a desideratis accipere . . . ex lege p u r g a r i pr ius debetis audito 
verbo dei v i t i o r u m g e r m i n a resecare et mores barbaros ferosque componere, ut m a n -

suetudine et humi l i ta te suscepta possitis et iam g r a t i a m sancti Spiritus capere. - Ä h n -
l ieh h o m . 21 i n L u c . ( G C S I X 128, 2 5 - 1 2 9 , 10 ) : V e n i t e , catechumeni , . . . ostendatis 
p r i m u m fruetus dignos poenitentiae , facite a l i q u i d temporis in conversatione 
b o n a . . . 

 2 8 ) O r i g e n e s , h o m . 4,1 in J e s u N a v e ( G C S V I I 3 0 9 , 1 - 1 2 B a e h r e n s ) . B e z e i c h n e n d ist, 
w i e hier für die Katechumenenführung ausdrücklich die U n t e r w e i s u n g in den G e b o -
ten vorgesehen ist u n d der neue Status in der K i r c h e , der d u r c h die T a u f e erre icht 

 w i r d , als U b e r g a n g in die Führung des neuen Wegführers Jesus ( = Josue an Stelle des 
Moses) gefeiert w i r d ; v g l . h o m . 9,9 (ebd. 3 5 5 , 4 - 2 0 ) . 
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Apostels, den »Anfängern« vorerst n u r »Milchnahrung«, nämlich die 
moralische Unterweisung , zukommen zu lassen, da sie die »feste Speise« 
der tieferen Offenbarungsaussagen noch n i c h t vertragen. So i n der 
27. H o m i l i e zum Buch N u m e r i : 

» . . . est a l i qu i et iam i n verbo D e i cibus lactis, apert ior scilicet s i m -
pl i c iorque doctr ina , u t de moral ibus esse solet, quae praeberi consuevit 
his, q u i i n i t i a habent i n d iv in i s studiis et p r i m a erudit ionis rat ional i s 
elementa suscipiunt 2 9).« 

U n d ebenso i n der 5. H o m i l i e z u m Buch der R i chter : 

»Lactis cibus esse d i c i t u r i n s c r i p t u m sanctis p r i m a haec moral is 
i n s t i t u t i o , quae incipientibus ve lut parvul i s t r a d i t u r . N o n enim i n i n i -
ti is s ta t im discipulis de pro fundis et secretioribus t radendum est sacra-
mentis, sed m o r u m correctio, emendatio disciplinae, religiosae conver-
sationis et simplicis f ide i p r i m a eis elementa traduntur 3 0 ) .« 

H i n t e r a l l diesen Aussagen steht die konkrete Z w e i t e i l u n g der ze i t 
genössischen Glaubenspastoral : die präbaptismale, moralisch-aszetische 
Katechumenenerziehung einerseits u n d die postbaptismale innerge
meindl iche Gläubigenbelehrung andrerseits. D a r i n v o l l z i e h t sich nach 
Clemens u n d Origenes der »Stufengang« des »Glaubensaufstiegs« -
n icht , w i e man o f t fälschlich in terpre t i e r t , i n einer spannungsgeladenen 
K o n k u r r e n z v o n angeblich »gewöhnlicher« Glaubensverkündigung für 
die »breite Masse« der einfachen Gemeindechristen, der »simpliciores«, 
u n d einer geistig anspruchsvolleren, esoterischen Lehrdarb ie tung für 
eine verme int l i ch nach höherer »Gnosis« strebende »Oberschicht« 
innerhalb der alexandrinischen K i r c h e 3 1 ) . D i e a^XoTjaieooi s ind v i e l 
mehr nichts anderes als die aoxojievoi, die elaavonevoi, die V T J J U O I , die 
vorerst noch den rtaiöavur/ög nötig haben, ehe sie z u m öiö&crxodog ge
bracht werden. 

Was den spezifischen I n h a l t der postbaptismalen U n t e r w e i s u n g a n 
geht, eine Frage, die i m Zusammenhang m i t unserem T h e m a n u r a m 

2 9 ) Or igenes , hom. 27,1 in L i b . N u m . ( G C S V I I 256 ,5 -8 B a e h r e n s ) ; v g l . i n L i b . 
J u d i c . (ebd. 500, 5 -9 u n d 1 7 - 2 1 ) . 

3 0 ) Or igenes , hom. 5 in L i b . J u d i c . (ebd. 496, 2 0 - 2 5 ) . 
3 1 ) D i e s e F e h l d e u t u n g ist besonders seit E . de F a y e , C l e m e n t d ' A l e x a n d r i e , P a r i s 

2 1906 , [ N a c h d r u c k 1967!] 22ff i n die L i t e r a t u r eingegangen. 
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Rande ins Auge gefaßt werden k a n n , so sollen die i m Paidagogos ge
legentl ich d a r a u f hindeutenden Angaben n u r k u r z erwähnt werden. Es 
sind die Stel len, w o Clemens - zur Unterscheidung gegenüber der 
jtaiöay(OYta — betontermaßen v o m öiödaxaXog, öiöaaxataiov, 6iöaaxa)ax6v 
EiÖog usw. u n d v o n der djtoxdXuijng xov Xöyov, v o n der E ^ Y 1 ! 0 " 1 ? T ( * > V 

dyicov XÖYCÖV, v o n der E^iaxrp'n yvwoxiKy) u n d der yvä>öi<; xfjg d}a]ft£iag 
usw. spr i cht ( I P a i d 2 ,1 -3 ; 3 ,1 -3 ; 8,3; I I P a i d 7 6 , 1 ; I I I P a i d 87,1 b ; 
97,3) . Ausgeführte Beispiele für eine solche »didaskalische«, i n S c h r i f t 
erklärung sich ergehende Lehrdarb ie tung w i l l u n d k a n n der P a i d 
agogos seinem Scopus entsprechend n i c h t b r i n g e n 3 2 ) . N i c h t als ob die 
»pädagogische« Stufe der I n i t i a t i o n keinen Gebrauch v o n S c h r i f t -
w o r t e n machen würde ; sie t u t es auf ihre Weise sogar re ichl i ch . Aber 
dabei geht es n i c h t v o n ungefähr u m Aussprüche moralisch-aszetischen 
Inha l t s , u n d z w a r gerade aus Büchern der H e i l i g e n Schr i f t , die v o r 
zugsweise i n der t r a d i t i o n e l l e n Proserchomenen- u n d Katechumenen-
unterweisung V e r w e n d u n g gefunden haben, w ie z. B . die Sapient ia l -
bücher 3 3 ) . D e m öiödcrxcdog soll die tiefere heilsökonomische Auslegung 
der H e i l i g e n S c h r i f t , z. B. auf das M y s t e r i u m der K i r c h e , die E r -
lösungstat des H e r r n , die E i n h e i t des göttlichen Heilsplanes, die W i e 
dergeburt, die Aufers tehung u . ä., vorbehalten bleiben. W i e d e r u m bie-
tet Origenes dazu eine interessante Parallele. I n seiner 5. Jeremias-
homi l i e deutet er den Satz »Brecht euch neues Brach land u n d sät n i c h t 
unter die Dornen« (Jer 4,3) als ein Gebot, das i n erster L i n i e den 
Lehrern gelte. D i e Lehrer , so in te rpre t i e r t er, dürften die Hei ls lehren 
den Hörern n i c h t eher anvertrauen, als bis sie i n ihren Seelen den 
Brachboden umgepflügt hätten; sonst fiele die Saat unter die D o r n e n . 

Dieses Gebot würde zunichte gemacht, »wenn einer vor dem A c k e r -
Umbruch die hei l igen Samenkörner erhielte«, - u n d als Themen dieser 
geistlichen Aussaat nennt er: »xöv JTEQI XOV JTOIXQÖC Xoyov, xov JTEQI XOV 
uioii, xov JTEQI xov äyiov jrvEiJiiaxog, xov Xoyov xov JTEQI dvaaxdaECog, xov 
loyov xov JTEQI xoXdaEcog, xov loyov xov JTEQI dvajronjaEOüg, xov JTEQL VÖ\LOV, 

3 2 ) D e n n o c h f i n d e n s ich einige A b s c h w e i f u n g e n n a c h der »didaskalischen« Seite 
i n I P a i d 4 6 , 3 - 4 7 , 1 ; I I P a i d 7 3 , 3 - 7 5 ; 81 ,3 ; 104,3 ; 117,4b. 

3 3 ) U n t e r diesem A s p e k t ist es bezeichnend, daß v o n den 61 Stel len , a n denen 
Sprüche aus d e m B u c h S i r a c h i n den C l e m e n s s c h r i f t e n i m W o r t l a u t z i t ier t w e r d e n , 
s ich 53 i m Paidagogos f i n d e n ; v g l . O . Stählin i n : B K V 2 I 24 A n m . 1. 
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TOV jteoi jtQO(pY)xcöv u n d überhaupt die Belehrung über jedes einzelne der 
Schriftworte 3 4).« 

Was den »Sitz i m Leben« des clementinischen Paidagogos angeht, so 
ist ausschlaggebend, daß die Aufgabe des »Erziehers« i m präbaptisma-
len Init iationsbereich l iegt , während die Tätigkeit des »Lehrers« i n der 
postbaptismalen Unterwe isung i m Innenraum der ewdrioia v o r sich 
gehen soll. M i t dem E i n t r i t t i n die gottesdienstliche Gemeinde w e r d e n 
die »Schüler«, die bis dah in sozusagen noch i m V o r r a u m gehalten 
waren, in die »Schule« des öiödöxodog aufgenommen ( I I I P a i d 
97 ,3 -98 ,1 ; 9 9 , 1 ; 101,3 v g l . m i t I Pa id 3,3). Diese ganze JtaiöaycoYog-
ötöaaxaXog-Terminologie ist bei Clemens i m Grunde n i c h t pädago 
gisch-didaktisch, sondern eminent ekklesial-theologisch zu verstehen. 
Gemeint ist l e tz t l i ch die i n der K i r c h e sich vollziehende Heilstätigkeit 
des einen göttlichen Logos, der i n der katechumenalen Führung u n d 
Unterweisung der I n i t i a n d i sich, w ie das Schlußwort I I I P a i d 101,3 
erklärt, sozusagen selbst ablöst 3 5 ) . 

Literarische »Katechumenenführung« ? 
So w i r d auf dem H i n t e r g r u n d der zeitgenössischen I n i t i a t i o n s p a s t o -

ral das eigentliche Anl iegen des Paidagogos u n d sein Genus l i t e r a r i u m 
lebendig greifbar. Z w a r w i r d man sich hüten müssen, vorschnel l etwa 
eir.e Niederschr i f t förmlich gehaltener k irchl i cher Taufkatechesen i n 
ihm zu sehen. Dafür ist die ganze A r t u n d Weise, wie das Gedankengut 
verarbeitet vor l i eg t , v o n vornhere in zu deutl ich d u r c h l iterarische 

) A ) G C S Origenes I I I 41 ,32 -42 ,13 K l o s t e r m a n n . - Für die I n i t i a t i o n s o r d n u n g , die 
bei C lemens und Origenes dem T h e m a XEQI dvaaxdaeüx; erst n a c h der T a u f e seinen 
Platz zuweist , spricht auch das sogenannte T e s t a m e n t u m D o m i n i , L i b . I I n. 10 : 
»arte enim susceptum bapt ismum nemo v e r b u m de resurrectione cognoscat« 
( R i m a n i 133), während es in den Jerusalemer Katechesen of fensicht l ich bereits z u m 
unmittelbar vorösterlichen P h o t i z o m e n e n u n t e r r i c h t gehört ( C y r i l l . H i e r o s . , P r o c a t . 
11 = P G 33,352). 

5 5 ) V g l . I P a i d 32 ,2 : JiaiöaYCDyo? x a l öiödaxaA.og. - N a c h d e m die öiödaxaXog-
Terminologie sehr k o n k r e t im R a u m der k i r c h l i c h e n Verkündigung u n d G e m e i n d e -
orcnung beheimatet ist (vg l . Origenes , hom. 10 in E x o d . : » . . . v e l C h r i s t u s , qui
omnium magister est v e l qui pro C h r i s t o ecclesiae praest doctor animarum« [ G C S
V I 250, l l f B a e h r e n s ] ) , d a r f m a n vie l le icht die vorsichtige V e r m u t u n g w a g e n , daß
die Aussagen des Paidagogos über den »Lehrer« auf den V o r s t e h e r der G e m e i n d e
z u beziehen s ind . 
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Maßstäbe best immt. A u c h ist n i cht zu verkennen, daß das konkrete 
Sachprogramm v o n vornhere in auf eine bestimmte soziale Schicht v o n 
immanenten Adressaten zugeschnitten erscheint, nämlich auf Leser ge
hobenerer Gesellschaftskreise. Al les weist i n R i c h t u n g auf e in Lese
buch für reiche u n d vornehme Glaubensinteressenten u n d T a u f k a n d i 
daten des Großstadtmilieus. U n t e r diesem Aspekt erscheint das W e r k 
i n der T a t überaus lebensnah p r o f i l i e r t . 

M i t seinen grundsätzlichen Erörterungen stel lt das I . Buch eine erste, 
mehr allgemeine, betont protreptisch-apologetisch gehaltene Einfüh
r u n g i n den Gesamtsinn der katechumenalen I n i t i a t i o n dar : ihre Aus 
gangssituation w i e das Endz ie l werden gleichermaßen ins Auge gefaßt. 
Sein H a u p t t e i l 3 6 ) besteht aus zwei größeren Gedankenkomplexen : 

a) einer Erklärung u n d Ver te id igung des Ehrentite ls »Kinder« unter 
besonderer Berücksichtigung der gnostischen (valentinianischen) M i ß 
deutungen (12 -52 ) u n d 

b) einer Schi lderung der gesamten (vor a l lem der alttestamentlichen) 
»Erzieher«-Tätigkeit des Logos (53 -97 ) , ebenso immanent polemisch 
o r i e n t i e r t (o f fensicht l ich gegen marcionit ische V e r u n g l i m p f u n g e n ; v g l . 
6 2 - 7 4 , 1 ) : H i e r werden insbesondere die Gesichtspunkte der Strenge 
(74 ,2-88) u n d der M i l d e i n der »Pädagogie« des Logos aufgezeigt. 

Das alles w i r d ausdrücklich als eine A r t »Vorbesprechung« a u f das 
»christliche Lebensbild« h i n bezeichnet ( I P a i d 98,1) . Dieses selbst, die 
VXOXVKCDOK; XOV ßtou xov XQicmavoi) 3 7), soll i m weiteren V e r l a u f der D a r 
stel lung k o n k r e t en twor f en werden ( I P a i d 9 8 , 1 ; 102,4 b ; 103,3 b ; 
v g l . I I P a i d 1 ,1 ; I I I P a i d 41,3 b ) . 

Was die Ausführung des angekündigten Themas angeht, so lassen 
sich i m I I . u n d I I I . Buch des Paidagogos 3 8 ) deut l i ch dre i größere T h e 
menkomplexe unterscheiden: 

a) Eine erste umfassende Erörterung, die unter dem Oberbegr i f f 

3 6 ) D i e P a r a g r a p h e n 1-11 s i n d als E i n l e i t u n g i m engeren S i n n e z u betrachten, 
9 8 - 1 0 3 als Z u s a m m e n f a s s u n g . 

3 7 ) V g l . oben z u A n m . 8. 
3 8 ) D i e jetzige B u c h e i n t e i l u n g ist gestört; beim Prozeß der U m s c h r e i b u n g aus d e m 

R o t u l u s in die C o d e x f o r m s ind abgesprengte R o l l e n t e i l e i n eine falsche Text fo lge ge
r a t e n ; v g l . den H i n w e i s bei A . M e h a t , £tude sur les >Stromates< de C l e m e n t 
d ' A l e x a n d r i e , P a r i s 1966, S . 51 A n m . 46. 
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EYXQöVceia s t e h t 3 9 ) . Das Charakteristische dieses ersten Abschnit ts ist, 
daß Fragen angesprochen werden, die alle i rgendwie das i n d i v i d u e l l 
leibl iche Leben betref fen ( vg l . I I Pa id 1,2). H i e r geht es u m Essen u n d 
T r i n k e n ( I I P a i d 1-34), u m Wohnluxus u n d Re i chtum ( I I P a i d 35 -39 
plus I I I P a i d 34-41,2) u n d schließlich u m die ( in der Auseinander
setzung m i t den E n k r a t i t e n ) 4 0 ) v ie ld iskut ierte Lebensfrage: H e i r a t e n 
oder N i c h t h e i r a t e n ( v g l . I I S trom 137-147,4) . D e u t l i c h erscheint der 
»Nachtrag« I I I Pa id 41,3-45 als Abschluß dieses ersten allgemeineren 
Themas mgl Eyngareiag u n d zugleich als Überleitung z u m Folgenden. 

b) E i n zwei ter K o m p l e x ist der sogenannte Xoyog Yauixog 4 1). Dieser 
T e i l , zu dem I I Pa id 83 bis I I I Pa id 33 u n d I I I Pa id 46 -84 gehören, ist 
vorwiegend für Verheiratete gedacht 4 2 ) . E r behandelt i n al ler Breite 
die i n I I I P a i d 41,3 ins Auge gefaßten hauptsächlichsten Fragen des 
Ehelebens u n d des bürgerlich-gesellschaftlichen Umgangs der V e r h e i 
rateten, u n d z w a r vorwiegend i m B l i c k auf die besondere S i tuat ion 
der F r a u e n w e l t 4 3 ) . H i e r geht es zunächst u m die für das soziale Ethos 
der F r a u so lebenswichtigen Fragen der Zielsetzung u n d Sinnerfüllung 
der ehelichen Gemeinschaft - i m Gegensatz zu al lem heidnischen M i ß 
brauch des Geschlechtlichen ( I I Pa id 83-102,2 a), es geht aber auch 
auf wei te Strecken h i n um die vielfältigen weibl ichen Lebensfragen 
der M o d e , der Putzsucht, der Schönheitspflege ( I I Pa id 102,2 b - I I I 
P a i d 14) , - dazwischen ein Exkurs über Effeminierungserscheinungen 
in der Männerwelt ( I I I Pa id 15-25) - , ferner u m das gesittete V e r h a l 
ten der F r a u i m U m g a n g m i t der Dienerschaft , u m ihr A u f t r e t e n i n 
den öffentlichen Bädern u n d Sportschulen ( I I I Pa id 2 6 - 5 2 ) u n d 
schließlich noch e inmal (ein Nachtrag?) über K l e i d u n g , Schmuck, 
H a a r t r a c h t , Gesichtskosmetik u n d al lerlei mögliche K o k e t t e r i e n auf 
der Straße, i m Theater u n d i n der k irch l i chen Versammlung ( I I I P a i d 
53 -85 ,3 ) . 

c) D r i t t e n s behandelt ein letzter größerer K o m p l e x unter dem St i ch -

3 9 ) D a z u gehören die T e i l e I I P a i d 1-39 u n d I I I P a i d 3 4 - 4 5 u n d d a z w i s c h e n ( h i n 
ten I I I P a i d 41,2) das heute unpassenderweise an das E n d e des I I . Stromateus ange
l a n g t e Textstück I I S t r o m 137-147 ,4 . 

4 0 ) V g l . I I P a i d 33,1. 
4 1 ) D i e U b e r s c h r i f t ergibt sich aus I I I P a i d 41,3. 
4 2 ) D a s w i r d ausdrücklich v e r m e r k t i n I I P a i d 83 ,1 ; v g l . I I I P a i d 84. 
4 3 ) V g l . I I P a i d 109,4; 110 ; 111; 114; 115 ; 116 ; 117; 118 ; 119 ; 121 ; 1 2 2 ; 1 2 3 ; 1 2 4 . 
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w o r t der chr ist l i chen zmagla b zw . eucr/riiiovia ( v g l . I I I Pa id 85,4) 
Fragen der bürgerlichen Et ike t t e u n d des allgemeinen menschlichen 
Anstandes. K o n k r e t e Ansatzpunkte dafür sind die Gastmähler, das 
Lachen u n d Scherzen, die gesellige U n t e r h a l t u n g , der Gebrauch v o n 
Salben u n d Kränzen u n d endl ich noch die »vernünftige« S c h l a f k u l t u r 
( I I P a i d 4 0 - 8 2 ) . 

H i e r w i r d also das ganze heidnische Großstadtleben, m i t dem a n 
gehende Katechumenen solcher Kreise sich auseinanderzusetzen h a t 
ten, w e n n sie die Lebensführung der Chr is ten erlernen w o l l t e n , d u r c h 
gegangen u n d a m Maßstab der Sitt l ichkeitsauffassungen des C h r i s t e n 
tums gemessen u n d beurte i l t . N a c h den sehr konkre ten , geradezu k a 
suistisch abgehandelten Fragen der A l l tagse th ik w i r d das Ganze ab
geschlossen d u r c h eine bemerkenswerte A u f s t e l l u n g v o n Lebensregeln, 
die hier w i e eine A r t »Christenspiegel« sich ausnimmt ( I I I P a i d 8 7 - 9 6 ) . 
Clemens k o m m t dabei ein letztes M a l auf seine Untersche idung v o n 
»Pädagog« u n d »Lehrer« zurück, v o n der er i n I P a i d 1-3 ausgegangen 

ist . 

I I I P a i d 8 7 , 1 - 9 7 , 1 : 
»Was alles z u Hause zu beobachten ist u n d w i e m a n sein Leben 

r i c h t i g zu gestalten hat , das hat der Pädagog zur Genüge auseinander-
gesetzt; was er n u n aber auch noch unterwegs m i t den K i n d e r n gerne 
besprechen möchte, bis er sie z u m Lehrer gebracht hat , das hält er uns 
i n F o r m eines besonderen Hauptstückes (ev xe(pa?,aiov JIEQ8L) d u r c h die 
S c h r i f t w o r t e selbst v o r u n d stel lt es uns v o r Augen , wobe i er die M a h 
nungen i n i h r e m nackten W o r t l a u t anführt, i n d e m er sich der Z e i t 
des Weggeleits anpaßt, ihre Erklärung aber dem Lehrer überläßt.« 

 W i e die Ausführung zeigt, bestehen diese zu einem eigenen » H a u p t 
kapitel« zusammengestellten »Unterwegsgespräche« i n einer k n a p p e n , 
sehr geschickt ausgewählten Sammlung v o n Merksätzen aus der H e i l i 
gen Schr i f t ausgesprochen moralisch-aszetischen I n h a l t s . Sie s ind ge-
ordnet teils nach der T h e m a t i k der alten katechetischen F o r m e l n 
(87 ,2 -3 : Z w e i Wege; 8 8 , 1 : Goldene Regel ; 88,1 b - 2 : H a u p t g e b o t ; 

 88 ,3 f f : Einzelgebote, u n d z w a r 8 9 , 1 : D e k a l o g ; 89,2: P r o p h e t e n m a h -
i i u n g ; 89 ,3 -5 : über das Gebet; 9 0 , 1 - 2 : über das Fasten; 9 0 , 3 - 4 : über 
 die O p f e r u n d 9 1 , 1 - 9 4 , 1 : über das Ertragen u n d Verzeihen u n d andere 
 A l l t a g s p f l i c h t e n ) , teils auch nach ihren biblischen Fundor ten (94 ,2 -96 ,4 : 
Weisungen u n d M a h n u n g e n aus Paulusbriefen, besonders aus der T a u f -
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paränese von E p h 4,20-6,9) . Clemens selbst nennt diese biblischen Le 
bensmaximen geradezu ein K o m p e n d i u m des Hei ls (87,2: zecpa^aia xfjg 
orannotag). Insofern sie für alle gelten u n d das Böse sozusagen an der 
W u r z e l anpacken, w i l l er sie als Beispielsammlung hierher setzen 4 4 ) . 
Sie sind i n h a l t l i c h vergleichbar m i t den sitt l ichen Anweisungen des
ersten Teiles der Didache ( D i d c. 1-6) . Nachdem v o n dieser zweifel los 
der taufkatechetischen Praxis der U r k i r c h e zugeordneten S c h r i f t i m 
Paidagogos des Clemens ke in d irekter Gebrauch gemacht w o r d e n ist, 
liegt die Annahme nahe, daß i n der alexandrinischen K i r c h e zur Zeit 
des Clemens eine entsprechende »Mahntafel« als Le i t faden bei der
Taufvorbere i tung gedient hat . Das »Merksatzkapitel« I I I P a i d 87-96 
bekäme damit eine plausible Erlärung. 

Es läßt sich natürlich k a u m m i t Sicherheit feststellen, ob u n d i n w i e 
wei t ganze integrierende Bestandteile der Katechumenenunterweisung 
i n den Paidagogos eingegangen sind. W o h l lassen sich ähnlich w i e i m 
Protrept ikos noch gewisse Spuren eines ursprünglich mündlichen V o r 
trags sichtbar machen. Der Anrede oo JICXIÖEC vueig u n d der gelegent
l ich wiederholten d i rekten Ansprache i n der » I h r « - F o r m , die bereits 
erwähnt worden sind, entspricht ein vielerorts zu höchster Lebendig 
keit gesteigerter rhetorisch-dialogischer Sprechstil . Z w e i m a l mündet
die Rede ganz auffällig i n eine l iturgische Doxo log ie fo rmel aus, so daß 
man geradezu den T o n f a l l einer geistlichen Ansprache zu hören glaubt 
( I Paid 74,1; I I I Pa id 101) 4 5 ) . Für die vorsichtige V e r m u t u n g , daß hier 
i n der Tat Tei le v o n ursprünglich mündlich vorgetragenen H o m i l i e n 
literarisch eingearbeitet sein könnten, spricht v o r a l lem eine gegen
Schluß des I I I . Buches zu beobachtende eigenartige T e x t u n s t i m m i g 
keit . Der v o r dem Schlußhymnus 4 6 ) eingefügte Satz I I I P a i d 101,3,
der unzwe i f e lha f t mi tsamt dem angefügten H y m n u s au f den A u t o r
selbst zurückgeht, steht i n einem auffälligen Widerspruch zu dem v o r -

4 4 ) Ausdrücklich schränkt C l e m e n s e i n : über die vie len A n w e i s u n g e n der Schrift 
für bestimmte »auserlesene Personen«, Presbyter , Bischöfe, D i a k o n e u n d W i t w e n , 
soll »zu anderer Z e i t z u sprechen s e i n " ( I I I P a i d 97 ,2 ) ; o f fensicht l ich gehört diese 
spezifisch i n n e r k i r c h l i c h e n T h e m a t i k n i c h t z u m Aufgabenbereich des Paidagogos , der 
nur die katechumenale I n i t i a t i o n i m A u g e hat . 

4 5 ) V g l . d a z u den Schluß der »Homilie« Q u i s dives sa lvetur ( G C S C l e m e n s 
A l e x a n d r i n u s I I I 191, 1 0 - 1 3 Stählin). 

4 6 ) Möglicherweise ist der Schlußhymnus v o n I I I P a i d ein P a r a d i g m a eines a l e x a n 
drinischen Taufgesangs . 
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angehenden, m i t der Doxo log ie schließenden Gebetshöhepunkt 101 ,1 -2 . 
H i e r werden Spuren einer redaktorischen Überarbeitung grei fbar . D a 
nämlich die u n m i t t e l b a r vorangegangenen Aussagen I I I P a i d 98,1 u n d 
99,1 o f fens icht l i ch i n der Voraussetzung gesprochen sind, daß die A n 
geredeten noch n i cht i n die K i r c h e eingeführt u n d aufgenommen sind, 
ist n i c h t recht verständlich, wieso es hier plötzlich heißt: »Nachdem 
uns aber der Erzieher i n die K i r c h e aufgenommen u n d sich selbst, dem 
öiöaaxaXixög xai jiavejtiaxojiog Xöyog übergeben h a t . . . « . 

D a r f m a n die Spannung, die zwischen diesen Aussagen besteht, als 
ein Anzeichen dafür verstehen, daß hier i rgendwie die R e k a p i t u l i e 
r u n g einer vorausgegangenen mündlichen Unterweisung v o r l i e g t : j e tz t 
s ind die angesprochenen Adressaten i n die K i r c h e aufgenommen, aber 
dieselben Adressaten waren e inmal zur Ze i t , da ihnen die hier l i t e r a 
risch überarbeiteten Belehrungen erte i l t w u r d e n , noch Katechumenen, 
die auf die A u f n a h m e i n die Gottesdienstgemeinde vorbere i tet w u r -

 den? So könnte sich das l iterarische Z w i e l i c h t , das über dem P a i d 
agogos des Clemens v o n A l e x a n d r i e n l iegt , i n etwa aufhel len. I n der 

 T a t , i n diesem ersten christ l ichen Äquivalent zu jenen H a u s - u n d H a n d -
büchern ethisch-aszetischer Lebensführung, w ie sie besonders die 
stoische Populärphilosophie der Ze i t hervorgebracht hat , hat Clemens 

 den Versuch unternommen, ein aszetisches Lesebuch zu schaffen, das 
i n etwa den v o n T a u f k a n d i d a t e n zu durchlaufenden Vorbere i tungs-
U n t e r r i c h t widerspiegelt u n d zugleich l i terarisch erwei tert . I n seiner 
kuns tvo l l en A u f m a c h u n g u n d bewußten A n l e h n u n g an die zeitgenös-
sische kynisch-stoische D i a t r i b e n l i t e r a t u r stellt es ein ungemein w i r -

 kungsvolles, auf die konkre ten Lebensformen des i n m i t t e n des H e i d e n 
tums der ant iken Wel t s tadt lebenden vornehmen Christen zugeschnit
tenes Vademecum christ l icher Lebensgestaltung t re f f end dar : e in erstes 

 umfassenderes christliches E n c h i r i d i o n , eine Or ient ierungsschr i f t für 
 Glaubensinteressenten, ein Erinnerungsbuch für N e o p h y t e n , e in W e g -
 weiser u n d eine Begleitlektüre für Katechumenen, i n d i r e k t w o h l auch 

5 ein Ratgeber u n d Le i t faden für die pastorale Katechumenenbetreuung 
 d u r c h »Pädagogen« u n d »katechetische« Geleitpersonen. 

D e n k t m a n sich das Ganze auf die bescheidenere Lebenssituation des 
einfachen Mannes aus dem V o l k e herabgestimmt - als Käufer u n d 
Leser eines L i te ra turwerkes kamen ja ohnehin n u r die reichen u n d ge-
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bildeteren Schichten i n Frage - , so läßt sich daraus sehr w o h l eine 
gewisse Vors te l lung gewinnen, w ie die In i t ia t i onspas tora l der a lexan-
drinischen Gemeinde ausgesehen haben mag. 

Clemens' Paidagogos ist, zusammengenommen m i t dem P r o t r e p t i -
kos, das eindrucksvol lste l iterarische Spiegelbild der k i r c h l i c h e n G l a u 
bensini t iat ion der Z e i t : der Protrept ikos die große Einladungsrede u n d 
Eröffnungspredigt, der es d a r u m geht, die Menschen aus der Lethargie 
ihrer heidnischen K u l t - u n d Lebensgeflogenheiten aufzurütteln u n d 
zur W a h r h e i t zu ru fen , d. h . sie zum Entschluß zu br ingen , daß sie den 
Götterglauben aufgeben u n d sich zur Unterwe isung i n der christ l ichen 
Lehre bereit erklären; der Paidagogos sodann die Stufe der Kaxv)xy\ou; 
i m eigentlichen Sinne, der es vorderhand einzig d a r u m zu t u n ist, dem 
für den Anschluß an die christl iche Glaubensgemeinschaft »protrep-
tisch« gewonnenen I n i t i a n d e n die s itt l iche Lebensführung u n d k o n 
krete Lebensgestaltung des Christen i n der W e l t p rakt i s ch darzulegen 4 7 ) . 
Das innere Strukturgesetz dieser I n i t i a t i o n s o r d n u n g laute t : A l l e m v o r a n 
muß die Seele moralisch-aszetisch gereinigt werden ; erst dadurch w i r d 
sie für die Erkenntnis der O f f enbarung des Logos empfänglich. 

I n diesem Sinne bestätigt sich am Beispiel des Paidagogos, daß die 
»christliche Initiation« i h r Schwergewicht nie i m bloßen E m p f a n g der 
»Initiationssakramente« oder i m bloßen Erleben v o n darau f ausgerich
teten r i tue l l en »Feiern« besitzt. I n i t i a t i o n muß sich v ie lmehr nachdrück
l i c h realisieren i n einem pastoral-pädagogisch wie persönlich-aszetisch 
ernsthaft durchgeführten »Katechumenat«. D i e diesbezügliche W e i 
sung des A r t i k e l s 14 des Missionsdekrets 4 8 gründet i n einer der ältesten 
pastoralen Weisheiten der K i r c h e . M a g auch e inmal T e r t u l l i a n sie rhe 
torisch überspitzt f o r m u l i e r t haben, für die Theologie der I n i t i a t i o n 
al ler Zeiten muß sie unvergeßliche u n d unverz ichtbare M a x i m e b l e i 
ben: »Fiunt, non nascuntur christiani« 4 9 . 

4 7 ) L e i d e r steht die ganze bisherige Paidagogosdeutung unter dem fa lschen V o r 
ze ichen , daß die Adressaten des Buches getaufte C h r i s t e n seien, so z. B . H . - J . M a r r o u , 
C l e m e n t d ' A l e x a n d r i e , L e Pedagogue I (Sources C h r e t i e n n c s 70, P a r i s 1960) 7; 
A . M e h a t , L c s ordres de Penseignement chez C l e m e n t d ' A l e x a n d r i e ( i n : S t u d i a 
P a t r i s t i c a I I , B e r l i n 1957) 356 ; ders. , Etüde sur les >Stromates< de C l e m e n t d ' A l e x a n 
drie (Paris 1966) 75 A n m . 21. 

4 8 ) V g l . oben A n m . 2. 
4 9 ) T e r t u l l i a n , A p o l o g e t i c u m 18,4; v g l . C l e m e n s (weniger prägnant, aber sachl ich 

übereinstimmend) V I S t r o m 95,5. 




