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Geschichte als Paidagogia Theou 
Die H eil sge Schicht slehre des Klemens von Alexandrien.l) 

V o n D r . W e r n e r B ierbaum, H a g e n 

Es ist ein besonderes Kennzeichen des christlichen Glaubens, daß er , m y s t e r i u m 
d i v i n u m * u n d , f a c t u m h i s t o r i c u m ' , ewige göttliche W a h r h e i t u n d geschichtliches 
Ereignis zu innigster E i n h e i t v e r k n ü p f t weiß durch die O f f e n b a r u n g u n d das 
H e i l s h a n d e l n Gottes i n der Geschichte selbst. Lange bevor sich das C h r i s t e n t u m 
i n Phi losophie u n d M e t a p h y s i k ausgewirkt hat , ist es als Geschichte i m B e w u ß t 
sein des Menschen zutage getreten. 2 ) D i e C h r i s t e n e m p f a n d e n lebendig den A n 
bruch eines neuen Äon, da durch das H e i l s w e r k Jesu C h r i s t i ,die Z e i t e r fü l l t ' u n d 
das Gottesreich des neuen u n d ewigen Bundes herbeigekommen w a r . Sie w u ß t e n 
sich als das neue, aus Juden u n d H e i d e n zusammengeführte V o l k Gottes, d e m das 
Vermächtnis des H e r r n a n v e r t r a u t w a r bis zur endgültigen A u f r i c h t u n g des R e i 
ches Gottes bei der W i e d e r k u n f t des H e r r n am Ende der Tage. 

D i e F o r m u l i e r u n g u n d den gedanklichen A u s b a u des neuen Z e i t - u n d Geschichts
bewußtseins, das Juden u n d H e i d e n demonstr ier t w e r d e n mußte , haben sich die 
frühchristlichen Theologen u n d Phi losophen zur A u f g a b e gemacht. Einer der be
deutendsten unter ihnen w a r K l e m e n s , der erste uns näher bekannte Le i te r 
der Katechetenschule v o n A l e x a n d r i e n . Seinem Bei t rag i n der geistigen A u s e i n 
andersetzung des frühen Chr is tentums m i t der heidnischen u n d jüdischen U m w e l t 
s ind die fo lgenden Ausführungen gewidmet . Sie w o l l e n die heilsgeschichtliche Be
s t i m m t h e i t der klementinischen G e d a n k e n w e l t deutl ich machen u n d gre i fen d a m i t 
ein T h e m a auf, das i n der bisher erschienenen K l e m e n s - L i t e r a t u r noch nicht eigens 
behandelt w u r d e . 3 ) 

D i e Untersuchung baut sich so auf , daß nach einer E i n l e i t u n g , die Klemens i n sei
nen geschichtlichen Zusammenhang einordnet , zunächst die f o r m a l e S t r u k t u r sei
ner Geschichtsanschauung ins Auge gefaßt w i r d . Es geht d a r u m , die geschichts-
theologische A n w e n d b a r k e i t u n d Fruchtbarke i t des Paidagogia-Gedankens a u f 
zuzeigen u n d die anthropologische Grundlage des klementinischen Geschichtsver
ständnisse herauszustellen. E i n zwei ter T e i l sol l d a n n die mater ia le S t r u k t u r 
z u m Gegenstand haben: den v o n der Paidagogia T h e o u geprägten Geschichtsver
l a u f . N e b e n der D a r s t e l l u n g des A n f a n g s u n d Endes der Geschichte stehen v o r 
a l l e m die dre i Ze i ta l te r des natürlichen, mosaischen u n d evangelischen Gesetzes 

1 ) Der folgende Aufsatz stützt sich weitgehend auf eine Dissertation, die der Verfasser Ende 
1953 der phil. Fakultät der Universität München vorgelegt hat unter dem T i t e l : „Geschichte 
als P A I D A G O G I A T H E O U . E i n Beitrag zur Interpretation des Klemens von Alexandrien." 

2 ) Vgl . T h . Haecker, Der Christ und die Geschichte. Lpz . 1935, S. 21. — Auch A . Dempf, 
Sacrum Imperium. Mchn./Berlin 1929, S. 16 ff.! 

3 ) Einen guten Überblick über die gesamte bisher erschienene Klemens-Literatur gibt Walther 
Völker in seiner Monographie „Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus", Berlin-
Leipzig 1952, SS. 1—74. 
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i m M i t t e l p u n k t , genauer gesagt die Of fenbarungss tufen des H e i d e n t u m s u n d Ju 
dentums i n ihrer propädeutischen H i n o r d n u n g auf das C h r i s t e n t u m . D i e über das 
gesamte W e r k des Klemens verstreuten Aussagen w e r d e n i n einen systematischen 
Z u s a m m e n h a n g gebracht, der die dre i Of fenbarungss tufen i n ihrer E inhe i t u n d 
Zusammengehörigkei t w i e auch i n ihrer Sonderheit u n d axiologischen U n t e r 
schiedlichkeit deutl ich macht. — D e n Abschluß b i l d e t eine k u r z e Zusammenfassung 
des theologisch-philosophischen Anliegens, das i n der Heilsgeschichtslehre des K l e 
mens z u m A u s d r u c k k o m m t . 

Die Stellung des Klemens in der altchristlichen Welt 

W i l l m a n Klemens ' Geschichtstheologie i n ihrer ursprünglichen Lebendigkei t er, 
fassen, so empf iehl t sich ein Bl ick auf die historische S i tuat ion , aus der sie erwach
sen ist . Gerade die Geschichtsdeutungen w e r d e n erst v o m jewei l igen gesellschaft
l ich-historischen H i n t e r g r u n d her v o l l verständlich. D i e verschiedenen G r u p p e n 
u n d Richtungen , m i t denen Klemens sich auseinanderzusetzen hatte , lassen sich 
aus seinem W e r k , soweit es uns erhal ten ist, sehr schön zusammenstellen. Es ist 
für die L e k t ü r e seiner Schri f ten w i c h t i g , die verschiedenen Gesprächspartner, denen 
er sich jewei ls zuwendet , i m A u g e z u behalten, w e i l sich aus der Kontroverse m i t 
i h n e n manche Einsei t igkei ten u n d W i d e r s p r ü c h e 4 lösen, die m a n i h m verschiedent
l ich i n f o l g e mangelnder Berücksichtigung des dialektischen Zusammenhanges v o r 
g e w o r f e n hat . Das ist v o r a l lem bei den „S t romate i s " z u beachten, deren S t i l f o r m 
ja eine beliebige u n d unsystematische A n e i n a n d e r r e i h u n g der verschiedensten T h e 
m e n u n d A n l i e g e n gestattet, w i e sie sich gerade aus der k o n k r e t e n S i t u a t i o n er
geben. 

W i e bei a l l en frühchristlichen Schri f ts te l lern ist das Zeitbewußtsein des Klemens 
zunächst d u r c h das Nebeneinander v o n H e i d e n , Juden u n d Chr i s ten best immt. 
A n die H e i d e n r ichtet er seinen „Prot rept ikos" , i n dem er die „Verkehrthei t 
der heidnischen R e l i g i o n " d a r l e g t 4 ) u n d zur A n n a h m e des Chr is tentums a u f r u f t . 
Gerade A l e x a n d r i e n bietet i n jener Z e i t Gelegenheit, die religiösen Gebräuche des 
H e i d e n t u m s , griechische u n d ägyptische Götterverehrung u n d M y s t e r i e n k u l t e 
k e n n e n z u l e r n e n . 5 ) A l e x a n d r i e n ist auch die k u l t u r e l l e M e t r o p o l e der hel lenis t i 
schen B i l d u n g s w e l t , der M i t t e l p u n k t des geistigen u n d wissenschaftlichen Lebens 
dieser Z e i t . H i e r befindet sich das Muse ion , die berühmte v o n den Ptolemäern ge
schaffene Forschungsstätte, an der bedeutende Wissenschaftler u n d namhaf te Ge
lehr te g e w i r k t haben u n d noch i m m e r tätig s ind. D i e d o r t i g e n großen B i b l i o t h e k e n 
h a t K lemens sicherlich benutzen können. — Dieses M i l i e u muß m a n v o r A u g e n 
haben, u m die starke Beschäftigung unseres Kirchenvaters m i t der wel t l i chen W e i s 
hei t , v o r a l l e m m i t der griechischen Phi losophie , recht z u verstehen. Er hat es m i t 
hellenistisch Gebi ldeten aller Richtungen z u t u n u n d wendet sich an sie, u m ihnen 
die höhere W a h r h e i t der „barbarischen Phi losophie " darzulegen . 6 ) 

K lemens spricht auch z u den J u d e n , die einen Großte i l der alexandrinischen 
B e v ö l k e r u n g ausmachen. Er h o f f t darauf , daß „auch der Jude, w e n n er uns hört , 
sich al lmählich v o n dem, was er glaubte, z u dem bekehren könnte , den er v e r w o r 
f e n h a t " . 7 ) 

4 ) Protr. 3,1 
5 ) Z u Alexandrien vgl. Stählins Einleitung zur deutschen Ubersetzung: B K V I I , 7, S. 13 ff. 
6 ) V g l . Str. I I 2,2; Protr. 64,1 ff.; 112,1 f.; Str. V 18,5 f.; 69,6; u. a. 
7 ) Str. I I 2,1; vgl. Str. I 88,4; I I 42,4 ff. ; I I I 90,2; I V 134,4; V 25,3; V I 44; V I I 89,1; 109,3 f. 
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N e b e n diesen außerchristlichen G r u p p e n , denen Klemens gegenübersteht, s ind 
auch die internen Richtungsunterschiede i n der christlichen W e l t selbst zu beach
ten. U n t e r den Chr i s ten , die sich aus Juden u n d H e i d e n z u m , d r i t t e n Geschlecht' 
zusammengefunden haben, b i l d e n sich w i e d e r u m heidenchristliche u n d j u d e n 
christliche G r u p p e n . 8 ) D u r c h Kompromißversuche u n d Gegenhaltungen zur h e i d 
nischen u n d jüdischen W e l t k o m m t es zu Sonderbi ldungen u n d Abweichungen v o m 
wel tk i rch l i chen S t a n d p u n k t , w i e er v o n Klemens u n d v o r i h m schon v o n Just in 
u n d Irenaus ver t re ten w i r d . 9 ) 

Gegen die J u d a i s i e r e n d e n , d . h . gegen die K o m p r o m i ß l e r m i t der jüdi 
schen Gesetzesreligion, ha t Klemens eine Schr i f t ver faß t , die aber v e r l o r e n gegan
gen i s t . 1 0 ) A u c h i n den ,Stromateis ' spricht er v o n solchen, die v o m Glauben w i e 
der auf die Stufe des Gesetzes zurücksinken w o l l e n . u ) 

I m Gegenteil d a z u k o m m t M a r c i o n , der Heidenchris t , aus der Feindschaft 
gegen die jüdische Gesetzesreligion, zu seiner Sonderkirche. Er schließt das Juden
t u m aus der Heilsgeschichte aus u n d stel l t dem Schöpfergott des A l t e n Testamentes 
als einem G o t t der bloßen Gerechtigkeit u n d Legal i tät den V a t e r g o t t des N e u e n 
Testamentes gegenüber als den , f r e m d e n G o t t ' der Liebe u n d unbedingten B a r m 
herz igke i t für die Sünder. — Gegen diese Häresie , die den Schöpfer v o m Erlöser 
u n d die Gerechtigkeit v o n der Liebe t r e n n t , die die ganze Heilsgeschichte auflöst 
u n d die Kirche zerspl i t ter t , z ieht Klemens i m m e r wieder z u F e l d e . 1 2 ) 

Sehr gründlich setzt er sich auch m i t den G n o s t i k e r n auseinander , 1 3 ) die i m 
christlichen Scheingewand a u f t r e t e n u n d die heilsgeschichtlichen O f f e n b a r u n g s 
aussagen zur mythischen E i n k l e i d u n g ihrer kosmologisch-idealistischen W e l t a n 
schauung machen. I h r e naturalistische Erlösungslehre klassi f iz iert die Menschen 
i n H y l i k e r , Psychiker u n d Pneumat iker , v o n denen n u r die letzteren zu den , A u s 
erwählten ' gehören. Al les Geschehen i m Einzel leben w i e i n der Geschichte w i r d 
fatal ist isch als n a t u r n o t w e n d i g e r A b l a u f aufgefaßt , so daß für Freiheit , E n t 
scheidung u n d V e r a n t w o r t u n g des Menschen k e i n R a u m mehr b le ibt . D e r pes
simistische Dual ismus v o n Geist u n d Mater ie , der die Schöpfung verachtet u n d sich 

8 ) Zur soziologischen Struktur der altchristlichen Welt vgl. A. Demp}, Christliche Philosophie, 
Bonn 19522, S. 305 ff. 

•) Auf das Verhältnis des Klemens zu Justin und Irenaus soll hier nicht des näheren eingegangen 
werden. Es sei nur angemerkt, daß er beide gekannt und auch verwertet hat. In seiner ge-
schichtstheologischen Konzeption ist er stark von Justin beeinflußt, der bereits nachzuweisen 
suchte, daß das Christentum nicht nur im Judentum, sondern auch im Heidentum seine Vor
geschichte habe. Die für Justin charakteristische Lehre vom ,logos spermatikos' findet sich 
jedoch nicht bei Klemens, der den göttlichen Logos ganz von der Analogie der Paidagogia 
her erfaßt. — Durch den stärker pädagogischen Aspekt hebt sich Klemens auch von Irenaus 
ab, dessen Heilsgeschichtslehre den Rekapitulationsgedanken der Realerlösung durch den 
»zweiten Adam' in den Vordergrund stellt. Klemens sieht dagegen in der Heilsgeschichte 
hauptsächlich das von Anfang an stetig fortschreitende Erziehungswerk des göttlichen Paida-
gogos. 

10) Vgl Stählin, Kri t . Ausgabe Bd. I I I ( G C S N r . 17), S., 218, wo ein Fragment der verlorenen 
Schrift „Kirchlicher Kanon oder gegen die Judaisierenden" abgedruckt ist. 

" ) Str. V I 62,2 
1 2 ) Vgl . z. B. Str. I I I 12; 13,1; 25,1 f. ; I V . 66,4; V 4,2 f.; V I I . 103,5 f. 
1 3 ) Die Gnostiker gehören eigentlich nicht zu den christlichen Gruppen; der Gnostizismus ist 

Ausdruck hellenistisch-heidnischer Bildungsreligiosität. Aber da er in großem Maße christ
liches Gedankengut verarbeitet, spielt er in der Diskussion innerhalb der christlichen Welt 
eine große Rolle. Wie bei den anderen Kirchenvätern werden die Gnostiker auch bei Klemens 
als ,Haeretiker' behandelt. 
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über jede w i r k l i c h e E t h i k hinwegsetzt , führ t z u den gegensätzlichen Sekten der 
E n k r a t i t e n u n d L i b e r t i n i s t e n . 1 4 ) Klemens h a t eine weitreichende K e n n t n i s der 
verschiedensten gnostischen Sekten u n d Richtungen; v o r a l l em k o m m t er v i e l a u f 
Basilides u n d V a l e n t i n z u sprechen, die ja i n A l e x a n d r i e n g e w i r k t u n d of fens icht 
l ich nicht w e n i g Anhänger gefunden h a b e n . 1 5 ) 

I n R e a k t i o n auf den Gnostizismus, der die B i l d u n g s w e l t i n kirchl ichen Kre isen 
arg d i s k r e d i t i e r t hat , nehmen viele Gläubige Phi losophie u n d "Wissenschaft gegen
über eine ablehnende H a l t u n g e in . Sie erklären sie für unnütz, für gefährlich oder 
gar für T e u f e l s w e r k . 1 6 ) Bedeutende V e r t r e t e r dieser b i l d u n g s f e i n d l i c h e n 
G l ä u b i g e n s ind T a t i a n , der i n leidenschaftlich antigriechischem A f f e k t die 
gesamte hellenistische K u l t u r v e r w i r f t , u n d T e r t u l l i a n , der i m K a m p f gegen jeden 
K o m p r o m i ß m i t der wel t l i chen Weishe i t den paradoxen C h a r a k t e r der christ
lichen Botschaft betont u n d extreme F o r m e l n einseitiger Glaubensüberschätzung 
prägt. Diese A u f f a s s u n g k a n n Klemens nicht te i len, u n d auch die weniger ex t re 
men, jedoch engherzigen u n d kurzsicht igen Glaubensbrüder, „die sich v o r der 
Phi losophie fürchten w i e die K i n d e r v o r Gespenstern" 1 7 ) u n d Wissenschaft u n d 
B i l d u n g ablehnen, da der Glaube a l le in g e n ü g e 1 8 ) , sucht er aus ihrer E inse i t igke i t 
z u befreien u n d eines Besseren zu b e l e h r e n . 1 9 ) 

A l l diesen G r u p p e n u n d Richtungen gegenüber n i m m t Klemens kr i t i sch S te l lung ; 
aber er ist k e i n Polemiker u n d A n t i t h e t i k e r w i e T e r t u l l i a n , der stets streitet u n d 
, contra 4 sagt, v i e l m e h r bemüht er sich, m i t den Gesprächspartnern eine ge
meinsame Basis z u finden, ihre Pos i t ion z u verstehen u n d an dem Richt igen, das 
auch den unzureichenden Auf fassungen eigen ist, anzuknüpfen, u m behutsam u n d 
überzeugend zur W a h r h e i t führen zu können. N e b e n dem Trennenden hebt er 
gern das V e r b i n d e n d e hervor , ohne aber i n falscher T o l e r a n z die Unterschiedl ich
k e i t z u verwischen. N i c h t durch bloßes Negieren, sondern durch eine pos i t ive 
christliche Gnosis w i l l er seine H ö r e r u n d Leser auf den rechten W e g br ingen . 

I . G E S C H I C H T E A L S G Ö T T L I C H E P A I D A G O G I A . 

1. Die Anwendung des Paidagogia-Begriffes auf die Heilsgeschichte. 

Es hat seine guten Gründe, w e n n m a n Klemens den „großen A h n h e r r n chris t 
licher Erziehungsweishei t " genannt h a t 2 0 ) , t rägt doch das ganze W e r k des Schul
leiters v o n A l e x a n d r i e n unverkennbar das Gepräge einer bedeutenden E r z i e 
herpersönlichkeit. Außerordentl ich hoch ist die A u f f a s s u n g , die Klemens v o m 
W e r t u n d v o n der Bedeutung der Paidagogia hat , u n d verschiedentlich b r i n g t er 
seine Hochschätzung des Lehrer - u n d Erzieherberufs z u m Ausdruck , so w e n n er 
die „Leitung des U n t e r r i c h t s " als die „Verwal tung des herrl ichsten Gutes a u f 
E r d e n " bezeichnet 2 1 ) oder w e n n er „das erhabene A m t des v o n Gottes- u n d M e n -

1 4 ) Vgl . Str. I I I 40 ff. ; 45,1; 105 
1 5 ) Z. B. Str. I I 10; V 3,2—4; I I 36—38; I I I 3,3 f.; I V 89 ff. 
t 6 ) Vgl. Str. I 18,2; V I 89,1; I 80,4; 94,1 
1 7 ) Str. V I 80,5; 89,1 
, 8 ) Str. I 18,2; 43,1; V I 93,1 
1 9 ) Str. V 140,4; V I I 104,5 

2 0 ) Max Ettlinger, Die philosophischen Zusammenhänge in der Pädagogik der jüngsten Ver
gangenheit und Gegenwart, Münster 1925, S. 33 

2 1 ) Str. V I I 52,1 
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schenliebe erfüllten Erziehers" p r e i s t . 2 2 ) Es k a n n m i t h i n nicht überraschen, daß 
der v o n der wicht igen A u f g a b e seines Berufes so überzeugte Pädagoge auch das 
Verhäl tnis des Menschen z u G o t t m i t V o r l i e b e unter dem B i l d e der Paidagogia 
s i e h t 2 3 ) , daß i h m die ganze W e l t als ein xoivov Ttatosuxyjptov erscheint 2 4 ) u n d 
die ganze Geschichte als eine Ttaioaytoyia S-eoö, durch die das Menschengeschlecht 
für seine eigentliche u n d höchste Bes t immung erzogen w i r d . — A u c h v o r i h m h a t 
m a n gelegentlich den Erziehungsgedanken auf den göttlichen H e i l s p l a n übertragen 
(schon Paulus nannte das alttestamentliche Gesetz einen Tiatoaytoyöc: elq Xpiaxov) 2 5 ) , 
aber i n eigentlicher u n d umfassender Weise k o m m t die A n a l o g i e der Paidagogia 
erst bei Klemens zur G e l t u n g , der ihre E i g n u n g für eine theologisch-philosophische 
Erfassung der Geschichte e r k a n n t u n d sie i m Sinne des altchrist l ichen Geschichts
verständnisses großzügig ausgewertet hat . 

W e n n w i r Paidagogia m i t ,Erz iehung c übersetzen, so ist das griechische K o m p o s i 
t u m , das sich aus noclc, u n d dystv zusammensetzt, n u r inadäquat wiedergegeben. 
A u f die ursprüngliche W o r t b e d e u t u n g , nach der TcaiSaycoyia eine ,Führung v o n 
K i n d e r n ' ist, legt Klemens aber ausdrücklich W e r t , w i e seine Begriffsanalyse ze ig t : 
8xi |iiv ouv TcaiSaytoyta TOXISCÖV saxi dywyy), aacpsc; iv, TGÖ öv6|JLaxo^ 2 6 ) . Bei 
der A n w e n d u n g des Begr i f f s auf die Heilsgeschichte w i r d diese dycoyyj z u einer 
Führung z u m ewigen H e i l : Tcacoaycoyia 5s . . dycoyyj . . öpxW) dvdyouaa zlq 
oupavov. 2 7 ) D e r TxacSaywyo^ist G o t t selbst , 2 8 ) u n d racos; i m strengen u n d eigent
lichen Sinne s ind die C h r i s t e n . 2 9 ) I m wei teren Sinne aber g i l t das Pa idagogia -Ver -
hältnis für alle Menschen, insofern G o t t als Schöpfer i h r V a t e r i s t . 3 0 ) Jeder 
Mensch gründet m i t seiner Existenz i n G o t t u n d hat i n i h m sein eigentliches L e 
bensziel, das ohne die göttliche Paidagogia nicht zu erreichen ist. A u f G r u n d sei
ner geschöpflichen Schwäche u n d U n v o l l k o m m e n h e i t ist der Mensch n o t w e n d i g 
v o n der H i l f e Gottes abhängig. Anderseits aber k a n n er ( w i e das K i n d an der 
H a n d des Vaters) auf eigenen Füßen gehen u n d muß er ( w i e der Zögling m i t sei
n e m Erzieher) selbst an seiner V o l l e n d u n g m i t w i r k e n . G o t t über läßt es der f re ien 
Entscheidung des Menschen, ob er seiner Paidagogia Folge leistet oder nicht , u n d 
die göttliche Vorsehung determin ier t nicht das menschliche Leben, sondern weiß 
ob ihrer TtaiSsimxY) T£)(VY} das eigenständige H a n d e l n des f re ien Geschöpfes w o h l 
einzuberechnen. 3 1 ) D e r Paidagogia-Gedanke v e r b i n d e t so des Menschen A b h ä n 
g igke i t u n d Selbständigkeit , seine Angewiesenheit auf G o t t u n d seine v e r a n t w o r t 
liche Freihei t mi te inander u n d v e r m a g daher die ol%ovo\xioL frsoö als w i r k l i c h e 
H e i l s g e s c h i c h t e zu erfassen, i n der es echte Entscheidungen g i b t u n d nicht 
e t w a b loß einen determinier ten A b l a u f , w i e i h n die Gnost iker auf G r u n d ihrer 
naturalistischen A u f f a s s u n g v o m Erlösungsprozeß ver t re ten . I m Unterschied zur 

2 2 ) Str. V I I 53,5. — Vgl. ebs. Str. V I 158,1 f.; 161,1; V I I 52,2 
2 3 ) Vgl . z. B. Päd. I 53; 75,2; 97,2; I I I 58,3; Str. I I I 78,5; u. a. 
2 4 ) Quis d. s. 33,6 
2 5 ) G a l . 3,24 
2 8 ) Päd. I 12,1 
2 7 ) Päd. I 53,3 
2 8 ) Päd. I 55,2; Str. I I I 78,5; u. a. 
2 0 ) Päd. I 12,1; Protr. 123,1 
3 0 ) Str. I I I 87,4; Päd. I 55,2; 17,3 
3 1 ) Str. I V 87,2 
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avayxYj -Lehre der Gr iechen 3 2 ) u n d zu a l lem Fatalismus ist auch das beachtet, was 
den Fakten u n d Tatsachen vorausgeht, u n d d a m i t erst e in tieferes Verständnis der 
Geschichte ermöglicht, z u der es wesentlich gehört, daß etwas entschieden w i r d , 
n icht nur , daß etwas ,passiert f . 

D i e A u f f a s s u n g der Geschichte als Paidagogia T h e o u k a n n die Gesamtgeschichte 
i n ihrer E i n h e i t u n d V i e l f a l t zugleich verstehen. G o t t w i l l das H e i l des ganzen 
Menschengeschlechtes, u n d da dieses sich i n der Z e i t entwicke l t , muß die E n t f a l 
t u n g des H e i l s die F o r m einer Geschichte annehmen. A l l e können gerettet w e r d e n , 
w e n n sie es w o l l e n u n d dem göttlichen Paidagogos fo lgen , dessen Erz iehungswerk 
al le Zei ten u n d V ö l k e r umspannt u n d der sich dem jewei l igen Verständnis u n d 
Vermögen der Zöglinge anpaßt , i n d e m er verschiedene Erz iehungsmit te l gebraucht 
u n d auf mannigfache Weise z u m H e i l e f ü h r t . 3 3 ) D u r c h diese Sicht w i r d das 
gnostische T h e o r e m einer n a t u r h a f t vorgegebenen Scheidung der Menschen i n 
z w e i oder dre i Klassen überwunden. 

Schließlich k o m m t i n der Pa idagogia-Analogie die aufsteigende E n t w i c k l u n g der 
Heilsgeschichte sehr schön z u m Ausdruck . Z u m Wesen der Paidagogia gehört ja 
das Fortschreiten z u m V o l l k o m m e n e r e n , die progressive Hinführung z u einem 
Z i e l . D i e Epochen der vorchrist l ichen Z e i t können so als vorbereitende Stufen i m 
göttlichen Erziehungsprozeß aufgefaßt w e r d e n , w o d u r c h sich die re la t ive Berech
t i g u n g aller Entwick lungss tufen ergibt u n d zugleich ihre verschiedene axiologische 
Beur te i lung möglich w i r d . Das Posi t ive auch der nichtchristl ichen W e l t k a n n n u n 
anerkannt werden , ohne daß die überragende u n d exklusive Bedeutung des C h r i 
stentums v e r l o r e n geht. 

2. Das heilsgeschichtliche Paidagogia-Verhältnis des Menschen zu Gott. 

Bevor w i r uns dem V e r l a u f der Heilsgeschichte zuwenden, muß noch einiges z u m 
Gottes- u n d Menschenbild des Klemens u n d z u seiner näheren V o r s t e l l u n g v o n 
der Hei lsbeziehung des Menschen z u G o t t gesagt w e r d e n . 

D i e G o t t e s l e h r e des Klemens hebt sich v o n aller heidnischen u n d bloß p h i 
losophischen grundsätzlich ab durch die A n e r k e n n u n g der pos i t iven O f f e n b a r u n g , 
i n der der absolut transzendente G o t t persönlich i n der Z e i t z u m Menschen spricht. 
Z w a r muß die a n t h r o p o m o r p h e Ausdrucksweise, m i t der sich die O f f e n b a r u n g 
der menschlichen Fassungskraft anpaßt , analog verstanden w e r d e n 3 4 ) , aber sie 
v e r m i t t e l t w i r k l i c h e Einsicht i n das w a h r e Wesen u n d W i r k e n Gottes. E m p f i n d e t 
Klemens auch das Unzulängliche vieler biblischer Aussagen i h r e m W o r t l a u t nach, 
so weiß er doch, daß es noch falscher wäre , bei der U n e r k e n n b a r k e i t Gottes stehen 
z u bleiben u n d sich m i t den A b s t r a k t i o n e n einer negat iven Theologie z u begnü
gen. D i e pos i t ive O f f e n b a r u n g v e r m a g einen lebendigen u n d engen K o n t a k t z w i 
schen G o t t u n d dem Menschen herzustellen, u n d auf dieses lebendig-persönliche 
Verhäl tnis des Menschen zu G o t t k o m m t es Klemens i n erster L i n i e an. Es ist i h m 
wicht iger als die re in spekulat ive Erfassung des göttlichen Wesens an sich u n d 
n i m m t auch einen v i e l größeren R a u m i n seinem W e r k e i n . 8 5 ) 

% 2) Str. I V 53,2 
3 3 ) Päd. I 74,3; 97,1; Str. I 29,4; 38,6; I I 37,3; 91,1; V I 28,3; 106,3 f.; V I I 6,5 f.; 7,6; u. a. m. 
3 4 ) Str. I I 72,2—4; V 68,3 
* 5) Darauf macht Völker mit Recht aufmerksam: Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexan-

drinus, S. 94 f. 
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D e r streng überweltliche G o t t , der absolute H e r r der W e l t u n d der Geschichte, 
der H e i l i g e u n d Gerechte, der Gesetzgeber u n d Richter, der Gehorsam u n d Rechen
schaft f o r d e r t , er ist zugleich u n d v o r a l lem der Gütige u n d Barmherzige , dem das 
H e i l des Menschen a m H e r z e n l iegt . Sein innerstes Wesen ist die ayarcY), die 
Liebe 3 6 , die sich z u den Menschen n e i g t 3 7 ) u n d sich ihrer t r o t z des unendlichen 
Wesensunterschiedes u n d t r o t z aller Sündhaft igkei t a n n i m m t 3 8 ) , die die M e n 
schen z u K i n d e r n Gottes macht u n d b e w i r k t , daß der hohe u n d heilige G o t t sich 
u m sie kümmert w i e ein V a t e r u m seine K i n d e r . 3 9 ) D i e «pcXavfl-pwTua u n d eÖTtotta 
Gottes, denen der Mensch alles Gute v e r d a n k t , das i h m je w i d e r f ä h r t 4 0 ) , k o m m e n 
besonders i n der göttlichen Paidagogia z u m Ausdruck , die den Menschen zur e w i 
gen Glückseligkeit f ü h r t . 4 1 ) M i t dem V o l l z u g dieser Paidagogia hat der h i m m 
lische V a t e r den göttlichen Logos b e t r a u t . 4 2 ) 

D e r L o g o s ist nicht die oberste B i l d u n g einer Reihe v o n M i t t e l w e s e n , w i e sie 
die gnostische Spekula t ion k e n n t , sondern das v o l l k o m m e n e A b b i l d u n d der 
wesensgleiche Sohn des ewigen Vaters . U n t e r B e r u f u n g auf Joh. 1,1 nennt K l e 
mens i h n „wahrlich ganz o f f e n b a r G o t t u n d dem H e r r n des W e l t a l l s gleich
g e s t e l l t " . 4 3 ) Beide sind eins, nämlich G o t t : sv ydp djxcpco 6 i>s6$. 4 4 ) U n z e r t r e n n 
lich ist die E inhe i t zwischen V a t e r u n d Sohn; es g ib t nicht den einen ohne den an
deren. 4 5 ) So können auch dem Sohn die gleichen Prädikate zugelegt w e r d e n , die 
v o n der H o h e i t , A l l m a c h t , E w i g k e i t , Güte u n d Anbetungswürdigkeit Gottes 
g e l t e n . 4 6 ) 

Vergle icht m a n die Logoslehre des Klemens m i t der Logosspekulat ion der 
A n t i k e u n d des Hel lenismus, so l iegt die Verschiedenheit auf der H a n d . A u f f a l 
l e n d t r i t t i m W e r k des christlichen Lehrers die kosmologische F u n k t i o n des Logos 
h in ter der religiösen u n d heilsgeschichtlichen zurück. D e r Logos ist nicht b loß i n 
neres Weltgesetz, Sinnmacht oder sittl iche N o r m , sondern v o r a l lem lebendig
persönliche Autor i tä t , zu der der Mensch i m Verhäl tnis des Gehorsams u n d der 
Liebe steht. So m a n n i g f a l t i g auch die Züge i m B i l d des klementinischen Logos sind, 
i m m e r ist er ein u n d derselbe transzendent-personale K y r i o s : als weltschöpferi
sches P r i n z i p u n d den Kosmos durchwal tende V e r n u n f t , als Lenker der Geschichte 
u n d als Lehrer u n d Erzieher des Menschengeschlechts, als der i n Chr is tus Mensch 
gewordene Erlöser u n d als Seelenhirt des einzelnen Gläubigen. 

D e n H e i l i g e n G e i s t (xö dyiov 7W£ö[xa), der die d r i t t e Stelle i n der H e i l i g e n 
D r e i e i n i g k e i t e i n n i m m t 4 7 ) , sieht Klemens auch v o r a l lem i n seiner heilsgeschicht
l ichen F u n k t i o n , i n der Beziehung z u m Menschen. D e r H e i l i g e Geist hat durch 

3 6 ) Quis d. s. 37,1 ff.; Str. V 13,1; V I . 100,5; 113,4 
3 7 ) Str. V I I 42,7; Päd. I 62,2 
3 8 ) Str. I I 74 u. 75 
3 9 ) Päd. I 75,2; Str. I I I 78,5; I 172,2 
4 0 ) Str. V I 160,3; u. a. * 
4 1 ) Päd. I 63,2 f.; Str. I I I 78,5 
4 2 ) Päd. I 97,2; 63,3 
4 S ) Protr. 110,1 
4 4 ) Päd. I 62,4; vgl. Str. I V 91,4 
4 5 ) Str. V 1,3 
4 6 ) Str. V I I 5,5; V 38,6; V I I 35,1; u. a. 
4 7 ) Str. V 103,1; vgl. Päd. I 42,1; I I I 101,2; Quis d. s. 34,1 
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die Propheten gesprochen u n d die Weissagungen des A l t e n Testamentes be
w i r k t . 4 8 ) Er ist der Geist C h r i s t i , der als T r ö s t e r gesendet w i r d , u m alle z u r E r 
kenntnis der W a h r h e i t z u b e r u f e n . 4 9 ) E r v e r m i t t e l t das neue Gnadenleben, das 
Chris tus gebracht hat , die I n h a b i t a t i o n Gottes i m Menschen, die H e i l i g u n g an 
Le ib u n d Seele. 5 0) E r überhöht die bloße Geist igkei t zur Geist l ichkeit . Ausdrück
l ich unterscheidet Klemens das aytov ^vsujxa v o n dem Geistvermögen, das der 
Mensch bei der Schöpfung e m p f ä n g t . 5 1 ) 
Diese A n d e u t u n g e n mögen genügen, u m den G o t t des Klemens als den t r i n i t a r i -
schen G o t t des Chr is tentums auszuweisen, der sich nicht n u r i n der O r d n u n g der 
N a t u r zu erkennen g ib t , sondern auch i n einer besonderen geschichtlichen O f f e n 
b a r u n g das H e i l des Menschen w i r k t . 

W i e sieht Klemens n u n den M e n s c h e n ? 
D e r Mensch ist das erhabenste unter al len Geschöpfen, nach Gottes eigenem B i l d e 
geschaffen u n d zur H e r r s c h a f t über die Schöpfung b e s t i m m t . 5 2 ) Seinem ganzen 
gottgeschaffenen Wesen nach ist er g u t ; keineswegs steht der Le ib der Seele f e i n d 
l ich gegenüber w i e das Böse dem G u t e n , 5 3 ) v ie lmehr ist auch er ein ehrwürdiges 
K u n s t w e r k Gottes, das z u D a n k v e r p f l i c h t e t . 5 4 ) Er ist n o t w e n d i g zur V e r w i r k 
l ichung des göttlichen H e i l s p l a n e s 5 5 ) u n d h a t te i l an der H e i l i g u n g des ganzen 
Menschen u n d an der Erlösung zur U n s t e r b l i c h k e i t . 5 6 ) A b e r bei al ler H o c h 
schätzung des Leibes, dessen W ü r d e Klemens m i t N a c h d r u c k gegen Gnost iker u n d 
M a r c i o n i t e n v e r t e i d i g t , l äß t er keinen Z w e i f e l darüber, daß nicht der Le ib , son
dern die Geistseele der eigentliche T r ä g e r der Got tebenbi ld l i chke i t i s t . 5 7 ) Diese 
w i r d nicht durch den menschlichen Zeugungsakt , sondern durch Einhauchung 
Gottes m i t g e t e i l t : es handel t sich u m das £|icpöaY]|xa, v o n dem i n Gen. 2,7 die Rede 
i s t . 5 8 ) Klemens v e r b i n d e t also die Bibelverse Gen. 1,26 u n d 2,7 mi te inander . 
D i e kreatürlich-ontologische Ebenbi ld l i chke i t , die i n der Geistnatur des Menschen 
besteht u n d a l len unterschiedslos z u eigen i s t , 5 9 ) b i l d e t aber erst die G r u n d l a g e 
der v o l l k o m m e n e n Gottverähnlichung, deren V o l l z u g den eigentlichen S inn des 
menschlichen Lebens ausmacht. W i e bereits I r e n a u s 6 0 ) unterscheidet auch Klemens 
i n dem Doppelausdruck der Schriftstelle Gen. 1,26: 7u0tyjaa)[X£V &v&p(jmov xax ' 
sixöva x a l xafr ' 6|iotcoatv % t o v verschiedene Grade der Ä h n l i c h k e i t . 6 1 ) Das 
xax' elxova bezeichnet die a l len Menschen auf G r u n d der Schöpfung z u k o m m e n d e 
natürliche Ebenbi ld l i chke i t , das xa9«' 6|AOi<oaiv aber w i r d auf eine höhere G o t t -

4 8 ) Protr. 79,2; Str. V 76,6; V I . 127,3; u. a. 
4 9 ) Str. V 25,5; Protr. 82,1; 85,3 
5 0 ) Päd. I 30,2; 28,1; Str. I V 163,2; u. a. 
5 1 ) Str. V 88,1 f.; V I 134,2; 155,4 
5 2 ) Päd. I 6,6; 7,1 f.; Str. V I 152,3; u. a. 
5 3 ) Str. I V 60,4; 95,2; 164,5; 164,3; 
5 4 ) Str. I V 163,1 f.; V 61,5 
5 5 ) Str. I I I 103,3 
5 6 ) Päd. I 6,2; I I I 2,3; u. a. 
5 7 ) Str. I I 102,6; V I 136,3; 72,2 
5 8 ) Str. V I 135,1; Protr. 98,2; Päd. I 7,1; Str. V 94,3; 87,4 
5 9 ) Str. V I I 86,2 
fi0) 2 . B. Adv. Haereses V 6,1 
8 1 ) Zur Ebenbildlehre des Klemens vgl. A. Mayer, Das Gottesbild im Menschen nach Clemens 

von Alexandrien, Rom 1942; bes. S. 6 f. 
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ähnlichkeit bezogen, die erst durch die geistl ich-gnadenhafte Überhöhung u n d 
sittliche V e r v o l l k o m m n u n g des Menschen z u s t a n d e k o m m t . 6 2 ) W ä h r e n d der u n 
veränderliche G o t t i n ewiger Stet igkeit v o l l k o m m e n ist, ist der Mensch auf E n t 
w i c k l u n g , Z u n a h m e u n d V e r v o l l k o m m n u n g angelegt. Er ist nicht v o n vornhere in 
f e r t i g w i e die übrigen Lebewesen, deren Dasein i n der O r d n u n g feststehender 
Naturgesetze abläuft , v ie lmehr muß er selbst zur eigenen Wesensvol lendung bei 
tragen. 6 3 ) I h m ist das Leben nicht n u r gegeben, sondern auch aufgegeben. Er soll 
erkennen, was ist, u n d t u n , was recht ist. Er soll die etxwv zur 6|jiotcoat$ w e i t e r b i l 
den u n d v o m £>jv z u m so C^v gelangen, u m dereinst a m del £TJV t e i l z u h a b e n . 6 4 ) 
Diese seine Lebensaufgabe aber v e r m a g der Mensch nicht aus sich selbst z u lösen, 
v ie lmehr bedarf er dazu der göttlichen P a i d a g o g i a , 6 5 ) die i h n aus dem Stande 
der bloßen A b b i l d h a f t i g k e i t zur W ü r d e der Ähnlichkeit erhebt, w e n n er dem 
Gebote Gottes gehorcht u n d dem göttlichen Logos f o l g t , der den Menschen z u r u f t : 
„ H ö r t es, . . i h r Menschen alle, soweit ihr verständig seid. . . I h r , die i h r z w a r 
alle A b b i l d e r , aber nicht lauter ähnliche seid, ich w i l l euch i n Übereinst immung 
m i t dem U r b i l d br ingen , auf daß i h r m i r auch ähnlich w e r d e t ! . . " 6 6 ) D i e 
6|iotü)ats -Ö-eoö ist das g o t t g e w o l l t e Z i e l des menschlichen Lebens; sie b r i n g t die 
dcp&apaia u n d ufcfreata u n d d a m i t die awxyjpca, das v o l l k o m m e n e H e i l . Erst i n 
der Gemeinschaft m i t G o t t erfül l t sich das eigentliche Wesen des Menschen. „Höch
stes Z i e l ist für uns, daß w i r dem w a h r e n G o t t e s w o r t so v i e l w i e möglich ähnlich 
w e r d e n u n d durch den Sohn i n die v o l l k o m m e n e K i n d s c h a f t aufgenommen w e r 
den, die i m m e r den V a t e r durch den großen Hohenpries ter preist , der uns des 
Namens ,Brüder c u n d , M i t e r b e n " gewürdigt hat . U n d der A p o s t e l f a ß t die Be
schreibung des höchsten Zieles i m Br ie f an die R ö m e r k u r z i n die W o r t e zusam
m e n : J e t z t aber, da i h r v o n der Sünde f r e i u n d G o t t dienstbar geworden seid, 
habt i h r als eure Frucht die H e i l u n g u n d als E n d z i e l das ewige L e b e n * . " 6 7 ) 

D i e hier beschriebene Vergöttl ichung, die i n der v o l l k o m m e n e n Erhöhung des 
,Bi ldes c zur ,Ähnlichkeit c besteht, ist erst den C h r i s t e n erreichbar, da das H e i l s 
w e r k C h r i s t i ihnen die gnadenhafte Voraussetzung zur Angle ichung an den G o t t 
menschen g ibt , der a l le in das xax' scxöva u n d xaiV 6|ioiü)aiv ursprünglich i n 
sich v e r e i n i g t . 6 8 ) A u f diese V o l l v e r w i r k l i c h u n g der 6 J J .OLCOGI; O-SOÖ aber bereitet 
der Logos die ganze Menschheit i m heilsgeschichtlichen Erziehungsprozeß v o r . 
D e n n sie ist das Z i e l des gesamten Schöpfungs- u n d Erlösungswerkes Gottes. 

I I . D E R V O N D E R P A I D A G O G I A T H E O U G E P R Ä G T E G E S C H I C H T S 
V E R L A U F 

A. Der Anfang der Geschichte 

I n deutl ichem Unterschied z u m griechischen Z e i t - u n d Geschichtsverständnis, das 
i n der Lehre v o n der ewigen W i e d e r k e h r des Gleichen seinen A u s d r u c k findet, 
gehört es wesentlich zur christlichen A u f f a s s u n g , daß die Geschichte als ein l inearer, 

6 2 ) Str. I I 131,6 
6 3 ) Str. I V 150,2—4; V I 96 
8 4 ) Protr. 7,3 
6 5 ) Protr. 86,2 
6 6 ) Protr. 120,2 ff. 
6 7 ) Str. I I 134,2 f. 
•8) Protr. 122,4; 123,1; Päd. I 98,3 
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unwiederholbarer Prozeß verstanden w i r d , der einen e inmal igen A n f a n g hat , i n 
dem es w i r k l i c h etwas Neues, eine fortschreitende E n t w i c k l u n g u n d ein endgül
tiges Z i e l g ib t . Klemens stel l t an verschiedenen Stellen heraus, daß alles überhaupt 
Seiende einen A n f a n g habe außer G o t t , der i n f r e i e m Entschluß u n d ohne jegliches 
Bedürfnis durch sein allmächtiges W o r t die ganze Schöpfung ins Dasein gerufen 
h a t 6 9 ) . „Sein W i l l e a l le in genügt, u m die W e l t z u schaffen; . . durch sein bloßes 
W o l l e n w i r k t er, u n d sobald er n u r etwas g e w o l l t hat , f o l g t sofor t das G e w o r 
densein." 7 0 ) 

A l s Gottes W e r k ist die Schöpfung gut u n d bewundernswer t , w i e Klemens i m 
Gegensatz z u den G n o s t i k e r n i m m e r wieder feststellt . 7 1 ) Er erklärt die Entste
h u n g der sichtbaren, s tof f l i chen W e l t nicht — w i e später sein Schüler Origenes — 
aus dem A b f a l l der f re ien Geister v o n G o t t ; v ie lmehr lehnt er die Lehre v o n der 
Praeexistenz der Menschenseelen u n d die supralapsarische A u f f a s s u n g des Sün
denfal ls ausdrücklich a b . 7 2 ) Z u m H e i l e der Menschen s ind alle D i n g e geschaffen, 
u n d die W e l t ist die „gemeinsame Erziehungsansta l t " , i n der das Menschen
geschlecht an H a n d der irdischen Güter , die n u r A n a l o g a der ewigen Güter s ind, 
durch die göttliche Paidagogia auf die övxtoc; ovxa ayafta vorberei te t w e r d e n sol l , 
die i n der himmlischen W e l t seiner w a r t e n . 7 3 ) 

D i e Menschheitsgeschichte beginnt m i t A d a m , dem Stammvater des ganzen Ge
schlechts, der u n m i t t e l b a r v o n Gottes Schöpferhand gebildet w u r d e . 7 4 ) Klemens 
sagt v o n i h m , „daß er als Geschöpf v o l l k o m m e n w a r , denn es f e h l t i h m nichts v o n 
dem, was für die Erscheinung u n d Gestalt eines Menschen kennzeichnend ist ; was 
aber bei seiner E n t w i c k l u n g erst die V o l l e n d u n g er fahren u n d durch Gehorsam 
als recht erwiesen w e r d e n sollte, das w a r sein fre ier W i l l e ! " 7 5 ) I h m w a r die A u f 
gabe gestellt, i n fre ier Bewährung seine Gottähnl ichkei t zur V o l l e n d u n g z u 
b r i n g e n . 7 6 ) 

Doch A d a m versagte u n d entzog sich durch seinen Ungehorsam der E r z i e h u n g 
G o t t e s ; 7 7 ) er er lag der Versuchung des Bösen u n d v e r l o r durch die Sünde, die i n 
einer A u f l e h n u n g gegen Gottes W i l l e n — nicht e t w a n u r i n Unwissenhei t — be
stand, die Vorzüge des paradiesischen Lebens: gehobene Gotteserkenntnis u n d 

8 9 ) Str. V 83,1; 92,1; V I 147,2; Protr. 65,4; Str. V . 92,3; u. a. 
7 0 ) Protr. 63,3 
7 1 ) Str. I V 163,1; 165,3 f.; V I I 60,1; u. a. 
7 2 ) Str. I I I 13,2 f.; 93,2; I V 83,2; 85,3; 88,1; 167,4; Eclog. 17 ( G C S 17, S. 141): 6 Hös ^|iäg 

inoirpev oö Ttpoövxag . . . Adumbr. I Petr. 1,3; 1,23 ( G C S 17, S. 203 f.) 
7 S ) Quis d. s. 36,3; 33,6; Str. V I I 48,1; Päd. I I 86,2; Str. V I 126,3 
7 4 ) Str. I I 98,3. — Daß Klemens Adam und E v a nicht mythologisch allegorisiert, sondern als ge

schichtliche Personen auffaßt, belegt T h . Rüther, Die Lehre von der Erbsünde bei Clemens 
von Alexandrien, Freiburg 1922, S. 24 ff. — Die ganze Abhandlung ist hinsichtlich der fol
genden Ausführungen über den Anfang der Geschichte zu vergleichen. 

7 5 ) Str. I V 150,3 f. 
7 6 ) Im Unterschied zu Irenaus spricht Klemens dem ersten Menschen nicht die 6|AO£Ü)OI£ -9-soö 

und den Geistbesitz (rcvsO|ia) als Vorzüge des Paradieseszustandes zu. Die 6p.o£cooi£ &eoö 
als Vergöttlichung im Sinne letzter Vollkommenheit sieht er nicht schon in Adam, sondern 
erst in Christus, dem nach ,Bild* und Ähnlichkeit* vollkommenen Menschen verwirklicht. 
Klemens betont beim ersten Menschen das Paidagogia-Moment, die Aufgabe der Vervoll
kommnung, stärker als Irenaus. — Vielleicht hielten ihn auch gewisse Ähnlichkeitsspekula
tionen der Gnostiker davon ab, von einem früheren vergöttlichten Zustand des Menschen 
zu sprechen. (Vgl. hierzu A. Mayer, a.a.O. S. 76 ff.) 

7 7 ) Päd. I 101,3; Str. I I I 103,1; 94,3 



256 

ungetrübte Freiheit , v o l l e Befähigung z u r Erreichung der Gottähnl ichkeit u n d 
U n s t e r b l i c h k e i t . 7 8 ) 

D i e Ursünde A d a m s w i r k t e sich auch auf alle seine N a c h k o m m e n a u s 7 9 ) . Z w a r 
blieben die Fre ihei t z u m Selbstentscheid u n d die Möglichkeit einer gewissen G o t 
teserkenntnis sowie die grundsätzliche Fähigkei t zur Gebotserfüllung erhalten, 
aber das T r i e b h a f t e i m Menschen überwuchert n u n den Geist u n d stört die K r a f t 
des W o l l e n s u n d Erkennens; eine ungeordnete Sinnl ichkei t , ein H a n g zur Sünde 
bedrängt die Menschen, u n d der T e u f e l hat M a c h t gewonnen über das Menschen
geschlecht. 8 0 ) 

I n diesem erlösungsbedürftigen Z u s t a n d ist die Menschheit erst recht u n d i n be
sonderer Weise auf die Paidagogia des göttlichen Logos angewiesen. 

B. Die Stufenfolge im heilsgeschichtlichen Erziehungsprozeß. 

Es steht für Klemens außer Z w e i f e l , daß G o t t den Menschen auch nach dem Sün
d e n f a l l z u al len Ze i ten sein Dasein u n d seinen W i l l e n kundgetan hat , u m sie z u m 
H e i l z u führen, — f r e i l i c h nicht i m m e r i n der gleichen Weise, sondern den ver 
schiedenen Zei ten u n d Geschlechtern entsprechend „vielfält ig u n d auf v ie ler le i 
A r t " . 8 1 ) 

1. Die Propädeutik i m Heidentum. 

a) D i e gemeinmenschliche O f f e n b a r u n g u n d das natürliche Gesetz 

D a der Mensch i n kreatürlicher Beziehung z u G o t t steht u n d seinem innersten 
Wesen nach auf die Gotteserkenntnis angelegt ist, ist es „nicht anzunehmen, daß 
er ganz ohne eine V o r s t e l l u n g v o n G o t t sein könnte , h a t er doch, w i e geschrieben 
steht, bei der Schöpfung den v o n G o t t eingehauchten Geist e m p f a n g e n . " 8 2 ) A l l e n 
Menschen ist auf G r u n d ihrer G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t eine eptepaae; {teou cpuacxV} 
m ö g l i c h . 8 3 ) M i t H i l f e der V e r n u n f t k a n n G o t t aus der Schöpfung, die ja sein 

7 8 ) Str. I I 98,4; Protr. 7,6; 111,1; Str. I V 150,4. — Klemens erwähnt den Leibestod nicht als 
Folge der Ursünde Adams. Für ihn steht der Heilstod ganz im Vordergrund: Str. I V 12,1; 
V 63,8? Päd. I I 8,2; Protr. 115,2; u. a. 

7 9 ) Protr. 111; Quis d. s. 15,3; Päd. I I 29,1; u. a. — Klemens lehrt die Allgemeinheit der Sünde 
(vgl. z. B. Päd. I I I 93,3). Doch spricht er nicht von einer Vererbung des Sündenfluches durch 
die Zeugung. Sein im Kampf gegen den Gnostizismus geformter Sündenbegriff, der vor al
lem die Materialisierung des Bösen ausschließen wil l , läßt eine vererbte Sündenschuld nicht 
zu. (Str. I V 93,3: Sünde besteht im T u n , nicht im Sein: ausXsi zö &«iapxavstv sv ive^fsioL 
xstxat, oüx OUGIOC . . . Klemens wehrt sich gegen die kosmologische Deutung des Bösen, die die 
Sündhaftigkeit mit der physischen Geburt als solcher in Verbindung bringt: Str. I I I 65,1; 
100. — Gegenüber der gnostischen Überspannung des ontologischen Moments überbetont er 
das ethische Moment in der Sünde. — Eine „Erbsünde" anzunehmen, mußte ihm als gnosti-
sche Haeresie erscheinen. Doch hat auch er den schlimmen Zustand der unerlösten Mensch
heit mit Adam in Zusammenhang gebracht. Nach Rüther kann man von einem „Erbver
derben" sprechen, das darin besteht, daß Adams Nachkommen der aaftapote entbehren und 
infolge einer ungeordneten Sinnlichkeit das ,Gesetz der Sünde* in sich tragen. (Cf. Rüther, 
a.a.O. S. 23,76 fif., 130) 

8 0 ) Protr. 7,4 ff.; Str. I I I 94,3; Päd. I 68,1; 4,2; Quis d. s. 15,3 
8 1 ) Str. V I 106,3; 58,2; 64,1; V I I 12,1; Päd. I 74,3; Str. I 37,2 
8 2 ) Str. V 87,4; V I I 8,2 
8 S ) Str. V 87,2; Protr. 68,2; Str. V 133,9 
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W e r k u n d A b b i l d ist, e r k a n n t w e r d e n . 8 4 ) Z w a r h a n d e l t es sich hier n u r u m eine 
mangelhaf te u n d u n k l a r e Gottesvorste l lung, u m eine mehr s innlich-ahnungshafte 
Erkenntn i s des A l l m ä c h t i g e n , 8 5 ) aber die H e i d e n besaßen doch w i r k l i c h „lebendige 
Samenkörner der W a h r h e i t " , die f ruchtbar w e r d e n k o n n t e n . 8 6 ) D i e A n l e i t u n g 
z u m rechten Lebenswandel u n d zur Erfül lung der s i t t l ichen A u f g a b e n b o t ihnen 
das natürliche Gesetz, das G o t t i n der Schöpfungsordnung v e r a n k e r t h a t u n d das 
i m Gewissen jedem Menschen bewußt w i r d . 8 7 ) Das Gewissen als Selbstbestim-
mungs- u n d Selbstbewertungsvermögen des v o r G o t t v e r a n t w o r t l i c h e n M e n 
schen 8 8 ) ist der besondere A u s d r u c k der G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t u n d b i l d e t das F u n 
dament a l len ethischen Verhal tens u n d T u n s . 8 9 ) 

D a der V Ö J J I O ; cp66eto; auf den göttlichen Logos zurückgeht, hande l t jeder, der i h n 
mißachtet u n d sich gegen die rechte V e r n u n f t vergeht, ungehorsam gegenüber G o t t 
selbst . 9 0 ) Somit gab es auch schon v o r der Z e i t des mosaischen Gesetzes Sünde u n d 
Schuld i n der W e l t , u n d die H e i d e n w e r d e n m i t Recht für ihre G o t t l o s i g k e i t u n d 
i h r unsittliches Leben zur V e r a n t w o r t u n g gezogen u n d ger i ch te t . 9 1 ) Andererseits 
sind aber auch diejenigen, die nach i h r e m Gewissen u n d Vermögen Gottes Gebot 
erfüll t haben, als Gerechte u n d Auserwählte anzusehen. 9 2 ) D e n n G o t t recht fer t ig t 
alle Menschen nach der ihnen jeweils eigenen E r k e n n t n i s - u n d Verhaltensmöglich
k e i t . 9 3 ) Frei l ich k o n n t e n die nach dem natürlichen Gesetz Gerechtfert igten noch 
nicht das v o l l e H e i l erlangen, v ie lmehr mußten sie i m Hades auf die endgültige 
Erlösung durch Chris tus w a r t e n . 9 4 ) 

b) D i e Ste l lung der griechischen Phi losophie i m göttlichen H e i l s p l a n 

I n der Propädeut ik der Heidenvölker spielen die Griechen eine bevorzugte R o l l e , 
da sie durch ihre Phi losophie der W a h r h e i t besonders nahe gekommen s i n d . 9 5 ) 

Es finden sich i n Klemens ' W e r k ziemlich unterschiedliche Aussagen über die E n t 
stehung der Phi losophie . — D i e A n s i c h t , die Phi losophie stamme v o m T e u f e l , 
weist der A l e x a n d r i n e r energisch zurück, da i h m das unverträglich scheint m i t a l l 
dem Richt igen u n d G u t e n , das sich i n i h r findet.96) W o h l begegnet die A u f f a s s u n g , 
untergeordnete Mächte oder Engel hätten die Phi losophie v e r m i t t e l t . ö 7 ) A n d e r e r 
seits he ißt es wieder , sie sei der natürlichen Begabung u n d K l u g h e i t der Griechen 

8 4 ) Protr. 63,4 f.; Str. V I 111,1; 
8 5 ) Str. V I 64,6; V 135,3 
8 Ü) Str. V I 59,2; Protr. 24,2 
8 7 ) Str. I 95,3; I I 44,4; vgl. Päd. I I 87,3; 95,3 
8 8 ) Str. I 5,2; I V 37,7 
m ) Protr. 59,2; Str. V I 113,2. — Vgl . die in dieser Zeitschrift (4. Jg., Nr . 1/2, 1953, S. 27 ff.) 

veröffentlichte Untersuchung „Uber die Syneidesis bei Klemens von Alexandreia" von 
J . Stelzenberger. 

9 0 ) Vgl . Päd. I 101 ff. ; I I 100,4 
9 1 ) Str. I V 9,6; V I 110,3 f. 
9 2 ) Str. I I 43,5; 100,1; V 4,1 
9 S ) Str. V I 45,6; 47,3; 48,4; V 141,1 
9 4 ) Str. V I 46,2; 47,3 f. 
•,:>) Str. V 134,1; V I 42,3; 67,1 
9 Ü ) Str. V I 159,1; I 80,5 
9 7 ) Str. I 81,4; V 10,2; V I I 6,4; I 80,5 
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entsprungen . 9 8 ) Besonders re ichhal t ig ist der S t o f f bei der These, die griechischen 
Phi losophen hätten ihre Weishe i t aus der ,barbarischen Philosophie ' , d . h . aus den 
Offenbarungsschr i f ten des A l t e n Testamentes, e n t w e n d e t . 9 9 ) Klemens k n ü p f t 
hier an eine T h e o r i e an, die schon A r i s t o b u l u n d P h i l o n bei i h r e n Versöhnungs
versuchen zwischen J u d e n t u m u n d H e l l e n e n t u m v e r w a n d t e n u n d die die christ
lichen A p o l o g e t e n a u f g r i f f e n , u m die Überlegenheit der O f f e n b a r u n g d a r z u t u n 
u n d u m den hohen Wahrhe i t sgeha l t der vorchris t l ichen Phi losophie z u erklären. 
A b e r schon bei Jus t in findet sich neben dieser auf die zeitliche Pr ior i tä t des A l t e n 
Testamentes pochenden These v o m „Diebstahl der H e l l e n e n " eine gültigere L ö 
sung, u n d auch Klemens geht es i m G r u n d e u m eine t iefere D e u t u n g : D a alles 
Gute u n d W a h r e überhaupt auf den göttlichen Logos als den einzigen Lehrer der 
Menschheit zurückgeht u n d da die Phi losophie „ein deutliches A b b i l d der W a h r 
h e i t " ist, muß sie als e in „göttliches Geschenk an die Griechen" betrachtet w e r 
den; 1 0 ° ) sie w u r d e ihnen so, w i e sie ist, gegeben, da sie „nicht anders als auf diese 
Weise dazu gebracht w e r d e n k o n n t e n , sich des Bösen zu e n t h a l t e n . " 1 0 1 ) „ D a h e r 
ist es nicht ungereimt , daß auch die Phi losophie v o n der göttlichen V o r s e h u n g ge
geben Wurde als V o r b i l d u n g auf die V o l l e n d u n g durch C h r i s t u s . " 1 0 2 ) Angesichts 
dieser Tatsache n u n ist die Frage nach der näheren V e r m i t t l u n g der Phi losophie 
sekundär u n d eigentlich gleichgültig. Es k o m m t Klemens i m Wesentl ichen d a r a u f 
an z u zeigen, daß die griechische Philosophie eine p r o v i d e n t i e l l e Bedeutung i n der 
O i k o n o m i a T h e o u hatte u n d d a z u bes t immt w a r , „die O h r e n der Griechen für die 
A u f n a h m e des K e r y g m a v o r z u b e r e i t e n . " 1 0 3 ) G o t t ließ gleichsam für die Griechen 
„Propheten i n ihrer eigenen Sprache auf t re ten , so w i e sie imstande w a r e n , die 
W o h l t a t v o n G o t t z u e m p f a n g e n " , 1 0 4 ) er gab ihnen die Phi losophie als „ein ihnen 
eigenes Vermächtnis (8ia{W)%Yj) " , 1 0 5 ) Frei l ich ist diese ota-ihfjxY) anders z u verstehen 
als die des A l t e n Testamentes, aber es hande l t sich doch u m eine w i r k l i c h e P r o p ä 
d e u t i k für das C h r i s t e n t u m . 

Es versteht sich, daß diese Hochschätzung nicht aller Phi losophie gleichermaßen 
g i l t , 1 0 6 ) v i e l m e h r g i b t es bei den verschiedenen Richtungen auch mehr oder w e 
niger Verwerf l i ches . D e r T e u f e l als der Gegenspieler Gottes hat nämlich manches 
Falsche u n d Schlechte als U n k r a u t unter die „Samenkörner der W a h r h e i t " ge
s ä t 1 0 7 ) . I n Skepsis, Sophis t ik u n d Hedonismus trägt diese böse Saat ihre Früchte . 
A m meisten s ind die Epikureer d a v o n b e t r o f f e n . A u c h bei den S t o i k e r n u n d P e r i -
p a t e t i k e r n zeigen sich arge Ents te l lungen u n d Trübungen. D i e höchste B e w e r t u n g 
er fährt P i a t o n , der unter a l len Phi losophen eine deutliche Vorzugss te l lung e i n 
n i m m t . A b e r auch i h m steht Klemens kr i t i sch gegenüber. E r ha t seinen festen 
S t a n d p u n k t , v o n dem aus er das W a h r e u n d Gült ige aller Richtungen z u einer 
E i n h e i t zusammenschauen k a n n : „ W e n n ich v o n Philosophie rede, so meine ich 

9 8 ) Str. V I 62,4; 154,1; 55,4 
9 9 ) Str. I 101,1; I I 1,1; V 10,1; 89 ff.; u. a. 

1 0 ° ) Str. I 20,1; V I 42,1; 44,1 
1 0 1 ) Str. V I 156,4 
1 0 2 ) Str. V I 153,1. Ebs. Str. I 18,4; 37,1; V I 159,8; 
1 0 3 ) Str. V I 44,1. Vgl . Str. I 80,6; 99,3; V I 110,3 
1 0 4 ) Str. V I 42,3 
1 0 5 ) Str. V I 67,1 
1 0 e ) Str. I 92,3 
1 0 7 ) Str. V I 67,2 
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d a m i t nicht die stoische oder platonische oder die epikureische oder die aristote
lische, sondern alle guten Gedanken, die sich bei jeder v o n diesen Richtungen 
finden u n d Gerechtigkeit v e r b u n d e n m i t f r o m m e m Wissen lehren, diese ganze 
A u s w a h l nenne ich P h i l o s o p h i e " 1 0 8 ) . 

D i e Phi losophie i n diesem Sinne h a t propädeutischen W e r t für das C h r i s t e n t u m , 
der ganz al lgemein d a r i n l iegt , daß sie sich u m die „Erkenntnis der göttlichen 
u n d menschlichen D i n g e " b e m ü h t 1 0 9 ) u n d den menschlichen Geist aus der W e l t 
des b l o ß Sinnenhaften z u den ewigen W a h r h e i t e n h i n l e n k t 1 1 0 ) ; daß sie z u T u g e n d 
u n d Frömmigkei t f ü h r t 1 1 1 ) u n d so eine G r u n d l a g e für die cptXoaocpta xaxa 
Xpcaxov b i l d e t 1 1 2 ) . Näherh in sieht Klemens die christliche Lehre vorbere i te t 
d u r c h die monotheistische Gottesauffassung mancher Phi losophen, die bereits ge
gen Vielgötterei u n d Götzendienst Ste l lung genommen h a b e n 1 1 3 ) sowie durch ihre 
Lehre v o n der V o r s e h u n g 1 1 4 ) , v o n der Unsterb l i chke i t der Seele 1 1 5 ) u n d v o m 
Ausgleich nach dem T o d e , der den L o h n für ein gottgefäll iges u n d Strafe für ein 
schlechtes Leben b r i n g t 1 1 0 ) . P i a t o n l ehr t sogar die b^omoiz, fteco xaxd xö SUVOCTOV-
als Z i e l des menschlichen L e b e n s 1 1 7 ) . 

W e n n der Lehrer v o n A l e x a n d r i e n die U b e r e i n s t i m m u n g u n d V e r w a n d t s c h a f t 
zwischen griechischer Phi losophie u n d christlicher Lehre o f t sehr stark h e r v o r 
hebt, so hat das seinen G r u n d nicht i n einer hellenistischen Auslegung der O f f e n 
b a r u n g , der es an Unterscheidung des Chr is t l i chen mangelte, v ie lmehr g i l t es, die 
bewußte Tendenz des Klemens z u beachten, der den gebildeten Griechen einen 
Anknüpfungspunkt b i e t e n 1 1 8 ) u n d die phi losophiefe indl ichen christlichen Kreise 
der griechischen Weishei t gegenüber versöhnlicher s t immen w i l l 1 1 9 ) . 

2. Die Propädeutik i m Judentum. 

W o h l l iegt es Klemens a m H e r z e n , Gottes W i r k e n unter den H e i d e n aufzuzeigen, 
aber er stellt doch den V o r r a n g heraus, der den Juden auf einer höheren Stufe der 
Hei l sökonomie z u t e i l geworden ist, da G o t t sich ihnen i n e inmal ig -pos i t iver Weise 
o f f e n b a r t u n d i h n e n ein konkretis iertes Sittengesetz gegeben h a t . 1 2 0 ) Ausdrücklich 
w e r d e n die Propheten der H e b r ä e r v o n den heidnischen Sehern u n d Weissagern 
abgehoben , 1 2 1 ) u n d auch die griechische Philosophie w i r d k l a r d i s t a n z i e r t . 1 2 2 ) 

1 0 8 ) Str. I 37,6. — Vgl. Str. V I 160,1; 55,3 
, 0 9 ) Str. I 30,1; V I 160,2; Päd. I I 25,3 
u o ) Str. I 32,4; V 67,2 
n i ) Str. V I 159,6; I 80,6; 27,2; u. a. 
1 1 2 ) Str. V I 67,1; V I I 20,2 
U 3 ) Str. I 182,1; Protr. 24,2 f.; 68,1 f. 
1 1 4 ) Str. V I 123,2 
1 1 5 ) Str. I V 44; V 14; 91,1 
1 1 6 ) Str. I V 144,2 f.; V I 123,2 
1 1 7 ) Str. I I 100,3; 131,5 
1 1 8 ) V g l . z. B. Str. V I 89,2; I 17,4 
u 9 ) V g l . Str. I 18,2 ff.; V I 93,1; V 140,4 
1 2 0 ) Str. V I 63,3 f.; 94,2 f.; 127,3 
1 2 1 ) Str. I 135 
1 2 2 ) Str. I 81,1 ff.; 87,5 ff. ; 28,2; V I 58,3; 127,3 
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Z w a r w i r k t auch i n i h r der göttliche Logos, aber v i e l unbest immter u n d i n d i r e k t e r 
als i n der alt testamentl ichen O f f e n b a r u n g , deren Besonderheit d a r i n besteht, daß 
der H e i l i g e Geist durch Moses u n d die Propheten s p r i c h t . 1 2 3 ) Das Gesetz ist w o h l 
durch Moses v e r m i t t e l t , aber es s t a m m t v o n G o t t u n d ist durch den H e i l i g e n Geist 
e n t s t a n d e n ; 1 2 4 ) die Propheten s ind u n m i t t e l b a r v o m H e r r n g e s a n d t . 1 2 5 ) I h r e A u f 
gabe w a r es, die künft ige Erscheinung u n d H e i l s v e r a n s t a l t u n g des H e r r n z u ver
künden u n d v o r z u b e r e i t e n . 1 2 6 ) D a v o n geben die durch göttliche I n s p i r a t i o n aller 
p r o f a n e n L i t e r a t u r überlegenen Schr i f ten des A l t e n Testamentes Zeugnis. I h r e n 
Verheißungs- u n d Weissagungscharakter nachzuweisen, ist das eigentliche A n l i e 
gen der typologischen Schrif tauslegung des Klemens, die den Buchstaben nicht 
leugnet u n d der p o s i t i v e n O f f e n b a r u n g ihre reale Gült igkei t läßt . D e r historische 
C h a r a k t e r der R e l i g i o n Israels w i r d durch die mystische Exegese nicht verwischt , 
sondern durch A u f d e c k u n g der Tiefenschichten noch v e r d e u t l i c h t . 1 2 7 ) Klemens ' 
Exegese unterscheidet sich also grundsätzlich v o n der allegorischen M e t h o d e der 
hellenistischen Phi losophen u n d Gnost iker u n d auch v o n der Phi lons , wenngleich 
er v o n diesem i n technischer H i n s i c h t u n d i n manchen Einzelhei ten v i e l gelernt 
hat . Verschiedentlich übernimmt er philonische Allegoresen des jüdischen R i 
tualgesetzes, doch g i b t er ihnen durch christliche Zusätze u n d K o r r e k t u r e n ein an
deres Ges icht . 1 2 8 ) Es ließen sich aus Klemens ' W e r k viele schöne Beispiele für die 
historisch-typologische A u s d e u t u n g alttestamentlicher V o r b i l d e r auf den k o m 
menden Chris tus u n d sein H e i l s w e r k anführen. 

Das mosaische Gesetz bezeichnet Klemens als eine „Paidagogia schwer z u leitender 
Z ö g l i n g e " . 1 2 9 ) Es ist das Erz iehungsmi t te l , durch das der göttliche Logos das w i d e r 
spenstige J u d e n v o l k m i t Strenge u n d Zucht , unter A n d r o h u n g v o n Strafe u n d 
Erweckung v o n Furcht z u m Glaubensgehorsam veranlaßt u n d auf das E v a n g e l i u m 
vorbere i te t h a t . 1 3 0 ) „Der Erns t des Gesetzes u n d dessen Tochter , die Got tes furcht " 
s ind nicht n u r v o l l berechtigt, sondern sogar l iebenswert , w e i l das W o h l w o l l e n des 
Logos dahinter steht, der e inzig u n d a l l e i n das H e i l der Menschen i m Auge hat 
u n d sie m i t a l len w i r k s a m e n M i t t e l n z u ret ten s u c h t . 1 3 1 ) 

D e n p o s i t i v e n W e r t des Gesetzes h a t Klemens nach verschiedenen Seiten z u ver
te idigen. D a g ib t es griechische Phi losophen, die a m Gesetz K r i t i k üben, w e i l es die 
Furcht , eine unvernünft ige u n d niedrige Gemütsbewegung, als M o t i v ethischen 
H a n d e l n s v e r w e r t e : aXoyc; IxxXcai ; c cpößo^ eaxl x a l TÄ&QC, ! 1 3 2 ) W i e k a n n aber, 
so argument ier t Klemens, dieser cpößoc; als aXoyo; bezeichnet w e r d e n , da doch der 
Logos selbst das Gesetz gegeben hat u n d den cpoßog i n Dienst n i m m t „zum Zweck 
der Erz iehung derer, die auf diese Weise g e w a r n t w e r d e n k ö n n e n " ! „Also ist die 
Furcht nicht unvernünft ig (a-Xoyos), sondern durchaus vernünft ig (Xoytxos: 

1 2 3 ) Protr. 79,2; Päd. I I 30,4; Str. V 74,6; u. a. 
1 2 4 ) Str. I 167,1; 169,2; u. a. 
1 2 s ) Str. I 81,2 
1 2 6 ) Str. V I I 1,6; V I 127,1; V 39,2; u. a. 
1 2 7 ) Vgl . hierzu H . de Lubac, Katholizismus als Gemeinschaft, Einsiedeln/Köln 1943, S. 147 f. 
1 2 8 ) 2 . B. Str. V 34,8 f.; 38; 39,1 f.; 73,1 f. 
1 2 9 ) Päd. T 96,3 
1 3 0 ) Str. I I 37,2 f.; Päd. I 97,1; Str. I 167,2; V I 44,1 
1 3 1 ) Str. I I 123,1; Päd. I 72,1; 91,1; u. a. 
1 3 2 ) Str. I I 32,3 
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V o m Logos s tammend u n d z u i h m gehörend! ) " So heißt es m i t Recht: „Der W e i s 
hei t A n f a n g ist die Furcht des H e r r n " . Das Gesetz, das die Gottesfurcht b e w i r k t , 
b a h n t den W e g zur Weishei t , u n d „die das Gesetz ablehnen, s ind also u n w e i s e " . 1 3 3 ) 

W ä h r e n d Klemens den stoischen Phi losophen die V e r e i n b a r k e i t des mosaischen 
Gesetzes m i t dem natürlichen Gesetz nachweist, i n d e m er s o w o h l den v6|io$ cpöaews 
w i e den vö[io$ [xaiWjascos auf den göttlichen Logos z u r ü c k f ü h r t , 1 8 4 ) betont er den 
Anhängern Marc ions gegenüber den E i n k l a n g des mosaischen Gesetzes m i t dem 
E v a n g e l i u m . I m m e r wieder sucht er ihnen z u demonstrieren, daß ein u n d derselbe 
G o t t der Urheber des A l t e n u n d N e u e n Testamentes i s t 1 3 5 ) u n d daß Gerechtigkeit 
u n d Güte keineswegs Widersprüche s ind, sondern als k o n v e r t i b l e Eigenschaften 
Gottes durchaus mi te inander h a r m o n i e r e n : „Gut ist die Gerechtigkeit Gottes, u n d 
gerecht ist seine G ü t e " . 1 3 ü ) A u s Güte u n d B a r m h e r z i g k e i t ha t G o t t das Gesetz ge
geben, u n d selbst die Strafe ist noch Ausdruck seiner Liebe z u den Menschen, da 
sie als heilsames Erz iehungsmit te l die Sünder auf den rechten W e g zurückführt 
u n d ihnen so z u m ewigen H e i l v e r h i l f t . 1 3 7 ) 

Aus der P o l e m i k gegen die antijüdischen G r u p p e n der M a r c i o n i t e n u n d Gnost iker 
betont Klemens die E inhe i t u n d H a r m o n i e der beiden Testamente o f t so stark, 
daß k a u m noch ein Unterschied zu bleiben scheint. Es w i r d aber aus dem Folgen
den noch deutl ich w e r d e n , daß er sehr w o h l u m das Neue u n d Besondere des 
Hei lswerkes C h r i s t i gewußt hat u n d daß der V o r w u r f mangelnder D i s t i n k t i o n , 
den m a n i h m verschiedentlich gemacht h a t , 1 3 8 ) somit nicht z u Recht besteht. 

3. Die Vollendung der göttlichen Paidagogia i m Christentum. 

a) Das H e i l s w e r k des menschgewordenen Logos 

D i e höchste Stufe der heilsgeschichtlichen E n t w i c k l u n g ist durch die I n k a r n a t i o n 
des göttlichen Logos erreicht, der i n Jesus Christus als w a h r e r Mensch u n d w a h r e r 
G o t t erschienen i s t . 1 3 9 ) M i t urchrist l ichem Realismus v e r t e i d i g t Klemens die 
„HeilsVeranstaltung i m Fleische" gegen den W i d e r s t a n d der Juden u n d gegen die 
E inwände der G r i e c h e n , 1 4 0 ) k l a r w a h r t er ihren geschichtlichen C h a r a k t e r gegen
über aller mythologischen Verfälschung durch die ,Scheinweisen*, 1 4 i ) u n d ohne 
spiritualistische Verflüchtigung häl t er an der Rea l i tä t v o n Geburt , Le iden u n d 
T o d , A u f e r s t e h u n g u n d H i m m e l f a h r t des H e r r n f e s t . 1 4 2 ) D u r c h seine Lehre, sein 
Leben u n d seinen O p f e r t o d hat der gottmenschliche Erlöser das H e i l gebracht u n d 
das alle V ö l k e r umfassende überirdische Gottesreich der W a h r h e i t u n d Gerechtig
ke i t , der Fre ihe i t u n d der Liebe begründet. 

1 3 3 ) Str. I I 32 f. 
1 3 4 ) Str. I 182,1 
1 3 5 ) Str. I V 2,2; 91,1; V I I 58,3 ff.; Päd. I 73,1; u. a. 
1 3 6 ) Str. V I 109,5. — Vgl. das ganze V I I I . Kapitel des I. Päd. 
1 3 7 ) Str. I I 73,3; Päd. I 70,3; 74,2; 64,3; 66,1; u. a. 
1 3 8 ) 2 . B. J . Munck, Untersuchungen über Klemens von Alexandria, Stuttgart 1933, S. 201 f. 
1 3 9 ) Str. V I I 8,1; 6,5; 72,1; Protr. 7,1; Päd. I I I 2,1 
1 4 0 ) Str. V I 127,1; 1,4; I 88,4 
1 4 1 ) Str. I 88,5; 52,2 
1 4 2 ) Str. I I I 102,1; 103,3; V I 127,1; V 72,3; Protr. 106,4 f.; Str. V 73,2; 105,4; I V 134,2; 

V I 71,3; 
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Seiner ganzen A u f f a s s u n g v o n der Heilsgeschichte entsprechend sieht Klemens i n 
Chris tus v o r a l lem den Vol lender der göttlichen O f f e n b a r u n g u n d der Erz iehung 
des Menschengeschlechtes. D e r v o n E w i g k e i t praeexistente Logos h a t Fleisch an
genommen, „damit er auch geschaut w e r d e n k ö n n e " ; 1 4 3 ) der eingeborene Sohn, der 
a l l e in den Vater k e n n t , ist selbst auf E r d e n erschienen, u m die verborgene W i r k 
l i chkei t Gottes z u erschließen u n d das k u n d z u t u n , , , was z u v o r z u erkennen nicht 
möglich w a r " ; 1 4 4 ) der göttliche Paidagogos u n d Didaskalos ist l e i b h a f t i g z u den 
Menschen gekommen, u m sie v o n der bloßen „Abbi ldhaf t igke i t " zur v o l l e n „ G o t t 
ähnlichkeit" zu erziehen. Jetzt erst k a n n die w a h r e G J J L O C W G : ; # S G O v e r w i r k l i c h t 
w e r d e n , da sein V o r b i l d den W e g gebahnt ha t u n d der Mensch i n der Nachfo lge 
C h r i s t i zur Christusförmigkeit u n d d a m i t z u r Got t förmigke i t gelangen k a n n . 1 4 ä ) 
D e r H e r r bietet den Menschen aber nicht n u r die w a h r e Lehre u n d sein erzieheri 
sches Beispiel, er v e r m i t t e l t ihnen durch sein H e i l s w e r k auch die innere Befähigung 
zur V e r w i r k l i c h u n g der hohen A u f g a b e , die sie aus eigenem Vermögen nicht er
füllen können. A l s Sieger über Sünde, T o d u n d T e u f e l 1 4 G ) vermag der Gottmensch 
die H e r z e n w i r k l i c h u m z u w a n d e l n . D u r c h sein Sühneleiden u n d seinen Kreuzes
t o d h a t er die „ungehorsamen Söhne m i t dem V a t e r ausgesöhnt" u n d durch das 
O p f e r seines Lebens der Menschheit das neue Leben der Gnade u n d Unsterb l i ch
k e i t e r w o r b e n . 1 4 7 ) D e r U r z u s t a n d w i r d nicht b loß wiederhergestel l t , sondern 
noch überboten durch das Geschenk der Gotteskindschaf t , die den Menschen statt 
i m Paradies i m H i m m e l b e h e i m a t e t 1 4 8 ) u n d i h m die Erlösung der Seele u n d des 
Leibes b r i n g t . 1 4 9 ) D i e Hei lsökonomie des H e r r n hat eine umfassende Veränderung 
b e w i r k t . i 5 0 j A u c h die Gerechten aus vorchrist l icher Z e i t erhalten A n t e i l an der 
Erlösung, die Christus gebracht h a t . 1 5 1 ) 

Klemens versteht also das H e i l s w e r k C h r i s t i n icht n u r moral isch oder „pädago
gisch", w i e v ie l fach behauptet w o r d e n i s t , 1 5 2 ) sondern als Realerlösung u n d w e 
senhafte Neuschaf fung des Menschen. D e r H e r r hat den Menschen ein neues Leben 
gebracht, er hat sie z u w i r k l i c h e n K i n d e r n Gottes wiedergeboren u n d ist ihnen n u n 
Twato-aycoyo^ i n einem ganz neuen u n d eigentlichen S i n n . 1 5 3 ) So finden die beiden 
Aspekte der Erz iehung u n d Erlösung ihre E i n h e i t : „ In jeder H i n s i c h t w e r d e n w i r 
also i n a l lem m i t Chris tus verbunden, s o w o h l zur V e r w a n d t s c h a f t m i t i h m wegen 
seines Blutes, durch das w i r erlöst w e r d e n , als auch z u m gemeinsamen E m p f i n d e n 

1 4 3 ) Str. V 16,5 
1 4 4 ) Protr. 10,3; Str. V 34,1 
1 4 5 ) Protr. 8,4; Päd. I 98,3; Str. V I I 8,6; u. a. 
1 4 6 ) Päd. I I 74,3; Str. I V 153,3; I I 66,1 f.; Protr. 6,1; 3,2; u. a. 
1 4 7 ) Protr. 6,1; Quis d. s. 37,4; 23,4; 42,13; Päd. I 97,3; 66,2; Str. I V 43,2; V 72,3; 

V I 141,4; Päd. I 43,3; Protr. 114,4; 111,2 
1 4 8 ) Protr. 111,3; vgl. Protr. 6,2 
1 4 9 ) Päd. I I I 98,2; Str. I I I 104,4 
1 5 0 ) Str. V I 47,1 
1 5 1 ) Str. V I 45—51 
1 5*) Vgl. z. B. de Faye, Clement d'Alexandrie, Paris 2 1906, S. 251, 269, 271; H . Seesemann, Das 

Paulusverständnis des Clemens Alexandrinus (Theol. Studien und Kritiken 107, Gotha 1936), 
S. 338 ff. — Die über das ganze Werk des Klemens verstreuten Aussagen bezüglich des E r 
löserleidens Christi zeigen, daß es sich nicht bloß um äußerlich übernommene Formeln handelt, 
und daß man diese Lehre nicht einfach als „dem Hellenen zu fremd, um bei Klemens wirklich 
Eingang zu finden" abtun kann (s. M . Pohlenz, Klemens von Alexandreia und sein helleni
sches Christentum, Göttingen 1943, S. 159 f; ebs. S. 178). 

1 6 S ) Quis d. s. 23,2; Päd. I 12 ff.; 42,2 f.; 98,2; Protr. 123,1 
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wegen der Ernährung aus dem W o r t u n d z u m unvergänglichen Leben wegen sei
ner E r z i e h u n g . " 1 5 4 ) Lehre u n d Le iden des H e r r n s ind die n o t w e n d i g e n V o r a u s 
setzungen des H e i l s . 1 5 5 ) 

b) N e u h e i t u n d V o l l k o m m e n h e i t des Chr is tentums 

D i e christliche O f f e n b a r u n g hat den inneren S inn der Geschichte erschlossen u n d 
die H i n o r d n u n g des H e i d e n t u m s u n d Judentums auf das C h r i s t e n t u m sichtbar 
w e r d e n lassen. I m hel len Lichte des Evangel iums zeigt sich n u n das Vorläufige 
u n d Ungenügende der vorberei tenden Stufen. 

D i e g r i e c h i s c h e P h i l o s o p h i e vergleicht Klemens m i t einer Kerze , 
die bei N a c h t i m Hause ganz nützlich ist, aber i n ihrer W i r k u n g zuschanden w i r d , 
w e n n das Tageslicht der Sonne die kleine F l a m m e ü b e r s t r a h l t . 1 5 6 ) Seitdem „die 
so gewalt ige Sonne des geistigen L i c h t s " aufgegangen i s t , 1 5 7 ) g i l t daher die For 
d e r u n g : „ M a n muß durch Chris tus die W a h r h e i t erlernen, u m gerettet z u w e r d e n , 
auch w e n n m a n sich m i t E i fe r der griechischen Phi losophie hingegeben hatte . D e n n 
erst j e tz t w u r d e deutl ich gezeigt, ,was i n anderen Z e i t a l t e r n den Menschenkindern 
nicht kundgetan , j e tz t aber enthüllt w o r d e n is t ' ( E p h . 3 ,5) . " 1 5 8 ) 

Z w a r erhielten auch die Griechen „einige F u n k e n des göttlichen Logos" , aber ihre 
Erfassung der W a h r h e i t bl ieb u n v o l l k o m m e n , sie ist n u r Stückwerk u n d erstreckt 
sich n u r auf Teilgebiete, sie b le ibt an Äußerlichkeiten u n d Wahrscheinl ichkei ten 
h a f t e n u n d b e f a ß t sich mehr m i t den bloßen N a m e n als m i t den Sachen se lbst . 1 5 9 ) 
D i e Gottesvorste l lung der Griechen ist „nur dem ungefähren U m r i ß nach w a h r " , 
die Phi losophie k a n n nicht befr iedigen, w o es auf Genauigkei t u n d tiefere Erfassung 
der göttlichen W i r k l i c h k e i t a n k o m m t . 1 6 0 ) Sie vermag keinen Aufschluß darüber 
zu geben, i n w i e f e r n G o t t H e r r u n d V a t e r u n d Schöpfer ist ; sie k e n n t nicht den 
Sohn Gottes u n d nicht die Hei lsökonomie der W a h r h e i t . 1 6 1 ) D i e Gottesverehrung 
der Griechen w i r d der W ü r d e des H e r r n nicht gerecht u n d zeigt, daß sie das W o r t 
„ G o t t " verwenden , ohne i h n selbst r i cht ig z u k e n n e n . 1 6 2 ) W o h l bemühen sich die 
Griechen u m die naturgemäße E t h i k , aber es fehlen ihnen die göttlichen Tugenden 
des Glaubens, der H o f f n u n g u n d der L i e b e . 1 6 3 ) D e r Phi losophie mangel t es an 
K r a f t , gute Früchte z u zeit igen u n d die Gebote des H e r r n z u erfüllen; sie führt 
n u r z u einer u n v o l l k o m m e n e n G e r e c h t i g k e i t . 1 6 4 ) 

Z w a r verherr l ichen die Griechen das gnostische Leben, aber sie kennen es nicht 
so, w i e erst der C h r i s t es verstehen k a n n : „ W a s die Gnosis ist, das wissen sie nicht 
e inmal i m T r a u m " . 1 6 5 ) Sie haben keinen A n t e i l an dem „unmittelbaren Erfassen 

1 5 4 ) Päd. T 49,4 
155) Vgl . Portr. 116,2 
1 5 < J) Str. I 89,2; V 29,5 f. 
1 5 7 ) Str. V 29,6 
1 5 8 ) Str. V 87,1 
1 5 9 ) Protr. 74,7; Str. V I 117,1; 55,4; 151,2 
1 6 0 ) Str. V 134,1; V I 39,1; 123,2 
1 8 1 ) Str. V 134,3; V I 123,2 
1 H 2 ) Str. V I 149,1 
1 6 3 ) Str. I V 54,1; V 13,4; Quis d. s. 3,6; 18,1 
1 6 4 ) Str. V I 117,4; I 80,6; Protr. 74,7; Str. I 99,3; I I 7,1 
1 6 5 ) Str. V 69,6 
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u n d E r g r e i f e n der W a h r h e i t d u r c h die W a h r h e i t selbst" , i h n e n f e h l t die Ü b e r 
höhung der b loßen G e i s t i g k e i t z u r Ge is t l i chke i t d u r c h das äyiov 7iv£U|j,a; den H e i 
l igen G e i s t . 1 6 6 ) „Sie wissen nichts, was über diese irdische W e l t h inausg inge" , 
„während sich das w a h r h a f t v o l l k o m m e n e Wissen über die W e l t h inaus erhebt 
u n d sich m i t den geistigen u n d den noch höheren geistl ichen D i n g e n beschäft igt , 
,die k e i n A u g e gesehen u n d k e i n O h r gehört h a t u n d die i n keines Menschen H e r z 
gekommen s i n d 4 , bevor der Meis ter uns die L e h r e darüber k l a r l e g t e . " 1 6 7 ) C h r i s t 
liche O f f e n b a r u n g u n d griechische Phi losophie s i n d i n i h r e r E r k e n n t n i s h a l t u n g 
u n d i n i h r e r W i r k u n g p r i n z i p i e l l verschieden, sie unterscheiden sich w i e mensch
liche W e i s h e i t u n d göttl iche H e i l s w a h r h e i t . 1 ( J Ö ) 

I m A l t e n T e s t a m e n t h a t der Logos i n besonderer Weise gesprochen u n d 
erzogen, aber das geschah n u r „ v o n ferne h e r " , d u r c h die V e r m i t t l u n g des Moses 
u n d der P r o p h e t e n . 1 0 9 ) N u n aber is t er selbst „ u n m i t t e l b a r " , „in eigener Person" 
erschienen, u m die H e i l s e r z i e h u n g der Menschen z u v o l l e n d e n . 1 7 ü ) 

D i e J u d e n k a n n t e n w o h l Gottes W o r t u n d v e r e h r t e n den einen w a h r e n G o t t , aber 
sie h a t t e n n icht den G l a u b e n , der d u r c h den Sohn z u m V a t e r f ü h r t , 1 7 1 ) u n d i h r 
Gottesdienst w a r nur eine V o r s t u f e der höheren und geistigeren Gottes Verehrung 
des C h r i s t e n t u m s . 1 7 2 ) Z w a r erzog das Gesetz z u rechtem L e b e n s w a n d e l u n d z u 
einer gewissen V o l l k o m m e n h e i t , aber es w a r n u r „ A b b i l d u n d Schatten" des Z u -
künf t igen ; es k o n n t e n u r die Früchte der Bosheit e n t f e r n e n , ohne die H e i l u n g i n 
der W u r z e l z u b r i n g e n . 1 7 3 ) M i t a l ler D e u t l i c h k e i t f o r d e r t K l e m e n s d a z u auf , „die 
G r ö ß e des H e i l a n d e s u n d das N e u e z u erfassen, das i n seiner Gnade besteht. N a c h 
dem A p o s t e l , w u r d e das Gesetz d u r c h Moses gegeben, die G n a d e u n d Wahrheit 
durch Jesus C h r i s t u s ' . D i e d u r c h einen t reuen D i e n e r v e r m i t t e l t e n Gaben s i n d aber 
nicht gleich w e r t den d u r c h einen vol lbürt igen Sohn gegebenen Geschenken. W e n n 
nämlich das Gesetz des Moses fäh ig gewesen wäre , ewiges Leben z u gewähren, so 
w a r es überflüssig, daß der H e i l a n d selbst k o m m t u n d unsertwegen le idet , i n d e m 
er v o n der G e b u r t bis z u m K r e u z e das ganze menschliche Leben d u r c h l ä u f t . " 1 7 4 ) 
D e m reichen Jüngl ing , der al le Gebote v o n Jugend auf er fül l t u n d der Gerecht ig
k e i t des Gesetzes v o l l a u f Genüge getan hat , f e h l t doch noch das w a h r e Leben u n d 
die U n s t e r b l i c h k e i t , die er v o n Jesus e r b i t t e n m u ß . 1 7 5 ) D i e gnadenhaf te Neuschaf
f u n g des Menschen k a n n das Gesetz n icht b e w i r k e n ; n u r d u r c h C h r i s t i H e i l s w e r k 
w i r d das T o r z u r endgült igen Er lösung a u f g e t a n . 1 7 6 ) 

K l a r u n d deut l i ch hebt K l e m e n s die christliche O f f e n b a r u n g v o n der heidnischen 
Phi losophie u n d der jüdischen Gesetzesreligion ab, aber er v e r a b s o l u t i e r t den U n 
terschied keineswegs z u unversöhnlicher Widersprüchl ichkei t , sondern vers teht i h n 

1 6 6 ) Str. V 1,4; 88,2; V I 134,2; 166,3 
1 6 7 ) Str. V I 56,1; 68,1 
1 6 S ) Str. I 98,4 
l ß ö ) Str. I I I 84,4; Päd. I 58,1 
1 7 0 ) Päd. I 91,2; Str. I I I 71,3; Protr. 8,4 
1 7 1 ) Str. V I I 109,3; V I 108,5 
1 7 2 ) Str. V I 41,2 ff . ; I I I 82,6 
1 7 3 ) Str. I V 130,2; V I 58,3; Quis. d. s. 29,3; Päd. I 100,1 
1 7 4 ) Quis d. s. 8,1 f. — V g l . auch Päd. I 60,1 f. 
1 7 5 ) Quis d. s. 8,4; 9,1; 10,3 
1 7 6 ) Vgl . Str. V 30,4; I V 149,5; Päd. I 49,3 
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dynamisch-entwicklungsmäßig als das V e r h ä l t n i s v o n niederen vorbere i tenden 
Stadien z u r höchsten S tufe i m heilsgeschichtlichen Erz iehungsprozeß . Phi losophie 
u n d Gesetz w e r d e n n icht a n n u l l i e r t , sondern f i n d e n i m C h r i s t e n t u m i h r e eigene 
Erfül lung u n d V o l l e n d u n g a u f höherer Ebene. „Die jenigen Juden, die sich durch 
die Erscheinung des H e r r n u n d d u r c h das k l a r e Zeugnis der Schr i f t überzeugen 
l ießen, gelangen z u m Vers tändnis des Gesetzes, gerade w i e die A n h ä n g e r der 
Phi losophie d u r c h die L e h r e des H e r r n z u m v o l l e n Vers tändnis der w a h r e n P h i l o 
sophie g e l a n g e n . " 1 7 7 ) 

D e n J u d e n zeigt K l e m e n s , d a ß Wesen u n d S inn des A l t e n Testamentes n u r aus 
christlicher Sicht z u erfassen s i n d . 1 7 8 ) D i e Gebote des a l t tes tament l ichen S i t ten
gesetzes s ind auch j e t z t noch gültig, aber sie finden eine t ie fere u n d ver inner l i ch te 
Er fü l lung aus chris t l ichem Geist . D i e b l o ß e E n t h a l t u n g v o m Bösen u n d die Gebots
erfül lung aus F u r c h t v o r S trafe oder u m des verheißenen Lohnes w i l l e n w e r d e n 
überhöht v o n der „gesteigerten V o l l k o m m e n h e i t des W a n d e l s nach d e m E v a n 
g e l i u m " , die das G u t e aus E r k e n n t n i s u n d Liebe u m des G u t e n selbst, d . h . u m 
Gottes w i l l e n v o l l b r i n g t . 1 7 9 ) 

D i e G r i e c h e n sucht K l e m e n s d a v o n z u überzeugen, d a ß der C h r i s t i n erhabe
nerer Weise besitzt , was sie als höchstes preisen: T u g e n d u n d E r k e n n t n i s . D i e 
christliche Gnosis bietet den Phi losophen , was sie i h r e m N a m e n nach suchen: die 
w a h r e aocpfa, die u m das Wesen Gottes u n d des Menschen weiß u n d V e r g a n g e n 
heit , G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t v e r s t e h t . 1 8 0 ) I n i h r er fül l t sich die t iefste Sehnsucht 
u n d das r ingende B e m ü h e n al ler Ph i losophie , die bisher i m Unzulängl ichen u n d 
Ungewissen stecken geblieben i s t . 1 8 1 ) 

N i c h t s v o n d e m W a h r e n u n d G u t e n , das sich i m Gesetz u n d i n der Phi losophie 
findet, brauchen J u d e n u n d H e i d e n aufzugeben, w e n n sie C h r i s t e n w e r d e n . Es 
muß n u r z u r V o l l k o m m e n h e i t ergänzt u n d a u f die H ö h e des C h r i s t l i c h e n erhoben 
w e r d e n . E i n V e r h a r r e n a u f den S t u f e n des J u d e n t u m s u n d H e i d e n t u m s würde 
eine K o n s e r v i e r u n g der Vergangenhe i t , e in Zurückble iben h i n t e r der eigenen Z e i t 
b e d e u t e n . 1 8 2 ) 

Doch k a n n das, was i n der Heilsgeschichte z u r V o r b e r e i t u n g geeignet w a r , auch 
heute noch propädeutisch v o n N u t z e n sein, u n d so h e l f e n Phi losophie u n d Gesetz 
m i t be i der V o r e r z i e h u n g des Menschen f ü r e in v o n Liebe u n d E r k e n n t n i s g e f o r m 
tes Leben nach d e m E v a n g e l i u m . 1 8 3 ) 

c) D i e K i r c h e als Gemeinschaft des neuen Got tesvolkes a u f E r d e n 

M a n spürt es den W o r t e n des K l e m e n s förmlich an, w e l c h großes Neuhei tser lebnis 
für d ie junge C h r i s t e n h e i t die d u r c h göttl iche S t i f t u n g k o n s t i t u i e r t e W e l t k i r c h e 
bedeutet, i n der d ie Scheidewand zwischen Juden u n d H e i d e n beseitigt ist u n d 
beide z u einer neuen E i n h e i t , z u m „dri t ten Geschlecht" der C h r i s t e n zusammen-

m ) Str. V I 59,3 
1 7 8 ) Str. I V 134,3 f. ; I I I 46,2; V 55,1 ff . ; Protr. 10,1 
1 7 d ) Str. I I I 83,4; 82,4; I V 135; 113,5 f.; V I 164,2; Päd. I 59,1 f. 
1 8 0 ) Str. V I 54,1 61,1 f.; I 100,5; V I 154; 163,1; u. a. 
1 8 1 ) Protr. 112,2 
1 8 2 ) V g l . Str. V I 62 
1 8 3 ) V g l . Str. I 28,1; 98,3; 99; V I I 20,2. — Str. I I 35,2; I I I 46,1; I V 130,2 ff. 
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geführt s i n d . 1 8 4 ) A l l e Menschen s ind zur Gemeinschaft dieser K i r c h e berufen , die 
alle Schranken der N a t i o n a l i t ä t u n d der B i l d u n g , des Standes u n d des Besitzes, 
des A l t e r s u n d des Geschlechtes ü b e r w i n d e t . 1 8 5 ) N u n braucht m a n nicht mehr die 
leibliche A b s t a m m u n g v o n A b r a h a m nachzuweisen, u m z u m auserwählten V o l k 
z u g e h ö r e n . 1 8 6 ) A u c h ohne i n A t h e n wissenschaftliche B i l d u n g e r w o r b e n z u haben, 
k a n n m a n ein w a h r e r , P h i l o s o p h f s e i n , 1 8 7 ) denn der göttliche Lehrer „nimmt j e t z t 
alles i n seine Schule, u n d durch den Logos ist bereits die ganze W e l t zu A t h e n u n d 
Griechenland g e w o r d e n . " 1 8 8 ) I m Reiche C h r i s t i k a n n jeder ein Vol lbürger sein: 
der Sklave w i e der Freie, der A r m e w i e der Reiche, die F r a u w i e der M a n n . 1 8 9 ) 

D e n Sektierern, deren b loß „menschliche Zusammenschlüsse" „gegenüber der ä l 
testen u n d w a h r h a f t i g s t e n Kirche Neuerungen u n d Fälschungen s i n d " , 1 9 0 ) zeigt 
Klemens, „daß es n u r e i n e Kirche g ibt , nämlich die w a h r e u n d w i r k l i c h alte 
Kirche , i n der die nach der Vorsehung Gerechten gesammelt w e r d e n . . . D i e über
ragende Bedeutung der Kirche ist, ebenso w i e der A n f a n g ihres Entstehens, etwas 
Einzigart iges , da sie alles andere über t r i f f t u n d nichts hat , was i h r ähnlich oder 
gleich w ä r e . " 1 9 1 ) 

N u r als lebendiges G l i e d dieser Ki rche k a n n der Mensch das H e i l finden, da n u r 
sie die Gnadengüter C h r i s t i v e r m i t t e l t u n d die Richtschnur des w a h r e n Glaubens 
u n d rechten Lebens bietet . 

a ) D i r K i rche als Hei l sans ta l t 

Klemens sieht die Kirche gleichsam als einen neuen Kosmos, der für das geistliche 
Leben der Menschheit so n o t w e n d i g ist w i e der natürliche Kosmos für i h r p h y s i 
sches. W i e die W e l t das W e r k des Schöpferwillens Gottes ist, so ist die Ki rche das 
W e r k seines H e i l s w i l l e n s . 1 9 2 ) A l s B r a u t C h r i s t i 1 9 3 ) u n d geistliche N ä h r m u t t e r der 
M e n s c h e n 1 9 4 ) stel l t die Kirche die innere seinsmäßige V e r b i n d u n g der Gläubigen 
m i t Chris tus her u n d v e r h i l f t ihnen so z u dem neuen Leben, das der Erlöser ge
bracht h a t . 1 9 5 ) 

D i e E ingl iederung i n die Heilsgemeinschaft der sxxXYjaia e r f o l g t durch den G l a u 
ben u n d die T a u f e . D i e T a u f e t e i l t dem Einzelnen m i t , was Chris tus der 
Menschheit durch sein H e i l s w e r k erworben hat . Sie ist das Bad, durch das die 
Sünden abgewaschen w e r d e n , u n d die Gnadengabe, die die Strafen für die V e r 
feh lungen erläßt . Sie weckt das Gnadenleben der Gotteskindschaft u n d U n s t e r b 
l ichkei t , sie ist die „Erleuchtung", durch die das L icht der Erlösung geschaut u n d 

1 8 4 ) Protr. 116,2; 110,1 f.; Str. V I 106,4; 107,1; 41,6; 42,2; 1,2; I I I 70,2; V I 167,3 ff.; I I 30,1 
1 8 5 ) Protr. 120,2; 105,2; Str. I V 58,3; V 30,4; V I I 69,1 f.; Päd. I 10,1 f 
1 8 ß ) Str. I I I 8,6 
1 8 7 ) Str. I V 58,3; Päd. I I I 78,2 
1 8 8 ) Protr. 112,1 
1 8 9 ) Päd. I 31,1 
1 9 0 ) Str. V I I 106,3; 107,2 
1 9 1 ) Str. V I I 107,3 ff. 
1 9 2 ) Päd. I 27,2 
1 9 3 ) Päd. I 22,2; Str. I I I 49,3; 74,2; 80,2 
1 9 4 ) Päd. I 42,1; 21,1; I I I 99,1 
195) p ä c { . n 7 3 } 3 
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G o t t e r k a n n t w i r d . 1 9 6 ) „ V o n al len Sünden w e r d e n w i r gereinigt, u n d sogleich 
s ind w i r nicht mehr böse. Das ist eine einzige Gnadengabe der Erleuchtung, daß 
unser Wesen nicht mehr dasselbe ist w i e v o r der T a u f e . W e i l aber die Erkenntn i s 
gleichzeitig m i t der Er leuchtung aufgeht u n d den Geist u m s t r a h l t , so w e r d e n w i r 
Unwissenden sogleich Jünger genannt, i n d e m die U n t e r w e i s u n g uns zu i r g e n d 
einem früheren Z e i t p u n k t zute i l w u r d e . . . D e n n der U n t e r r i c h t führt z u m G l a u 
ben, der Glaube aber w i r d gleich bei der T a u f e durch den H e i l i g e n Geist b e w i r k t . 
D a ß n u n der Glaube das einzige allgemeine H e i l der Menschen u n d daß die U n p a r 
te i l ichkeit u n d die Gemeinschaft des gerechten u n d l iebevol len Gottes gegenüber 
allenMenschen die gleiche ist, das legte der Apos te l aufs deutlichste d a r . . , " 1 9 7 ) A l s 
freies Gnadengeschenk Gottes bedeutet die T a u f e für alle, die den Glauben an
nehmen, i n gleicherweise die Grundlage des v o l l k o m m e n e n H e i l s . 1 9 8 ) Ausdrücklich 
lehnt Klemens i n diesem Zusammenhang die gnostische Klass i f iz ierung der M e n 
schen i n p r i n z i p i e l l verschiedene G r u p p e n ab: „Es s ind also nicht die einen G n o s t i -
ker , die anderen Psychiker i n dem Logos selbst, sondern alle, die die fleischlichen 
Begierden v o n sich abgelegt haben, s ind gleich u n d Pneumat iker bei dem 
H e r r n . " 1 9 9 ) 
D e r E u c h a r i s t i e mißt Klemens als K r a f t q u e l l e zur V e r w i r k l i c h u n g u n d 
Ausgestal tung des i n der T a u f e geschenkten Lebens hohe Bedeutung z u . Sie h i l f t 
zur Überwindung der cpftopa u n d g i b t A n t e i l an der aftavaaca des H e r r n . 2 0 0 ) 

Es ist festzuhalten, daß sich die ganze pädagogische Vol lkommenhe i t s l ehre des 
Klemens, die i n seinem W e r k einen so großen R a u m e i n n i m m t u n d häufig zu iso
l i e r t i n sich betrachtet w i r d , auf der Grundlage dieses durch die Kirche v e r m i t t e l 
ten Gnadenlebens aufbaut . 

|j) D i e Kirche als L e h r - u n d Erziehungsanstalt 

W o h l v e r l e i h t das Sakrament der W i e d e r g e b u r t dem Menschen das H e i l s g u t der 
Erlösung u n d das Bürgerrecht i m Reiche Gottes; doch b e w i r k t die geistliche N e u -
w e r d u n g , die den Chris tenstand begründet, keine statische, sich gleich bleibende 
Lage, v ie lmehr steht es für Klemens fest, daß die durch die T a u f e mitgete i l te 
V o l l k o m m e n h e i t k e i n Abschluß ist, sondern G r u n d l a g e u n d A n f a n g einer auf 
gegebenen E n t w i c k l u n g , A n r u f an den Chr is ten , ganz das z u werden , was er ist. 
Das Christsein ist nicht bloße, sich spontan ent fa l tende Gnadenschenkung Gottes, 
sondern e r f o r d e r t die bewußte M i t a r b e i t des Menschen: Entscheidung des W i l l e n s , 
Bemühung des Geistes u n d sittl iche T a t . 2 0 1 ) H i e r setzt die innerkirchl iche P a i -
dagogia des Logos ein, die den Getauf ten v o n der b loß empfangenen Pistis zur 
verstandenen u n d gelebten Pistis, d . h . zur Gnosis weiterführen u n d z u m w a h r h a f t 
gottähnlichen Menschen, z u m w i r k l i c h e n C h r i s t e n i m v o l l k o m m e n e n Sinne des 
W o r t e s b i l d e n w i l l . 

D i e göttliche Erz iehung bezieht sich auf W e r k e u n d Erkenntn i s (Spya x a l yvwatg-) 
u n d er faßt den ganzen Menschen m i t Le ib u n d Seele, sein D e n k e n , W o l l e n u n d 

Päd. I 26,2; 26,1; 28,1; 29,5 
1 9 7 ) Päd. I 30,1 f. 
1 0 8 ) Päd. I 27,2; 25,1; 29,1 f. 
1 0 9 ) Päd. I 31,2. — Vgl . Päd. I 25,1; Str. VIT 8,1 
2 0 0 ) Päd. I 42,3; 43,1; I I 19,4; Quis d. s. 23,4 
2 0 1 ) Vgl . Str. I I 12,1; I V 153,1 f.; V 3,2; u. a. 
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H a n d e l n . 2 0 2 ) D e n beiden Hauptursachen aller V e r f e h l u n g entsprechend, nämlich 
Unwissenhei t (ayvoca) u n d Schwäche (daösvsca), die aber v o m f re ien W i l l e n ab
hängen, ha t der Logos z w e i H a u p t f o r m e n der E r z i e h u n g : U n t e r w e i s u n g ( jxa^at ; ) 
u n d Übung (aaxyja^. 2 0 3 ) D u r c h fortschreitende Erfassung der Lehre des H e r r n 
u n d durch v e r t i e f t e n Gehorsam gegen seine Gebote soll sich der C h r i s t i n ikcopia 
u n d npöLfyg v o l l e n d e n . 2 0 4 ) 

Für die Unterscheidung verschiedener Höhenlagen des bereits erreichten C h r i s t e n 
standes b e r u f t sich Klemens gern auf Paulus. 2 0 5 ) „ O f f e n b a r w i l l der A p o s t e l 
zweier le i Glauben verkündigen oder v ie lmehr nur einen einzigen, bei dem aber 
W a c h s t u m u n d V e r v o l l k o m m n u n g möglich i s t . " 2 0 6 ) N i c h t als handelte es sich u m 
eine inhal t l iche E r w e i t e r u n g oder U m f o r m u n g i m Sinne des Gnost izismus. 
Klemens weiß sehr w o h l , daß die O f f e n b a r u n g m i t der Verkündigung des 
H e r r n u n d der A p o s t e l abgeschlossen ist u n d daß die Kirche als das e inz ig 
zuständige StSaaxaXstov die w a h r e Lehre i n Schr i f t u n d T r a d i t i o n w r ei tergibt . 2 0 7 ) 
M i t ungewöhnlicher Schärfe rügt er die falschen Gnost iker , die „gewaltsam 
etwas Neues schaffen w o l l e n " u n d „mit menschlichen Lehren der göttlichen 
U b e r l i e f e r u n g entgegentreten, u m ihre I r r l e h r e z u begründen." 2 0 8 ) D a sie 
„Bruchstücke v o n der W a h r h e i t rauben u n d sie i n die künstlichen menschlichen 
Gedankengebilde vergraben, die sie selbst e r f u n d e n haben" u n d da sie „bemüht 
s ind, über den a l len gemeinsamen Glauben h i n a u s z u k o m m e n " , so verlassen sie 
„den festgegründeten Boden der W a h r h e i t " . 2 0 9 ) Kennzeichen des w a h r e n G n o -
stikers ist es dagegen, daß er „festhält an der rechtgläubigen Lehre der A p o s t e l 
u n d der K i r c h e " u n d daß er seine Gnosis xaxa T Ö V £7wXAY)ataaxt%6v xavova auf dem 
G r u n d e des Glaubens a u f b a u t . 2 1 0 ) I m m e r wieder erwähnt Klemens die kirchl iche 
Richtschnur als verb indl i chen M a ß s t a b christlichen Denkens u n d H a n d e l n s , bei 
dessen Nichtbeachtung die göttliche Autor i tä t der pos i t iven O f f e n b a r u n g der b loß 
menschlichen Weishei t geopfert w i r d . 2 1 1 ) 

I s t somit die E inhe i t u n d ob jekt ive U n a n t a s t b a r k e i t des Offenbarungsglaubens 
i n seiner alle Chr i s ten b indenden Gült igkei t k l a r herausgestellt, so macht K l e 
mens jedoch bezüglich seiner sub jekt iven Erfassung u n d Real is ierung durch die 
einzelnen Chr i s ten deutliche Gradunterschiede. Es g i b t auch unter den G e t a u f t e n 
noch Schwache, Unwissende u n d Sünder, denen zu der xotvrj niazic, noch die 
££a(p£TO$ maxiq f e h l t , die auch die Gebote des Logos erfüllt u n d i n der E r k e n n t n i s 
v o l l k o m m e n i s t . 2 1 2 ) O b w o h l auch für Klemens die Sündlosigkeit eigentl ich z u m 
C h r i s t e n g e h ö r t 2 1 3 ) u n d t r o t z der s tarken Betonung des ethisch-asketischen M o m e n t s 
sondert er aber nicht eine Sekte der V o l l k o m m e n e n v o n der Masse der gewöhn-

2 0 2 ) Str. I V 35,1; 39,1; Päd. I 6,2; 100,3; Str. I V 160,2; 163,2; V 61,3; V I 91,2; V I I 100,1 
2 0 3 ) Str. V I I 101,6; 102,1 f. 
* 0 4 ) Str. I I 75,2; 134,1; V I 32,1; u. a. 
2 0 5 ) Vgl . Str. V 26; 62,2 f.; 66,1 f.; V I 152,1 
2 0 ( J ) Str. V 2,4 
2 0 7 ) Str. V I I 103,3 ff.; 108,1; Päd. I I 98,1 
2 0 8 ) Str. V I I 103,3 ff.; vgl. Str. V I I 92,4 ff.; 96,1; 97,2; 98,1 f. 
2 0 9 ) Str. V I I 92,7; 97,3; I 96,4; V I I 106,1 f. 
2 1 0 ) Str. V I I 104,1; u. a. 
2 U ) Str. V I I 90,2; I 96; V I 125,2 f.; u. a. 
2 1 2 ) Str. V 2,5 f.; 26,1; V I I 55,1 ff.; u. a. 
2 1 S ) Str. I I 56,1 
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liehen Gläubigen ab, w i e e twa die M o n t a n i s t e n es t u n , 2 1 4 ) v ie lmehr k a n n sein 
pädagogischer A s p e k t auch diejenigen innerha lb der K i r c h e belassen, die noch nicht 
die eigentliche V o l l e n d u n g erreicht haben. Sie stehen noch auf einer unteren Stufe 
i m Erziehungsgang des Logos, aber sie gehören als Getauf te u n d Gläubige z u r 
Heilsgemeinschaft der einen e%%Xr}oia.215) 

I m religiös-sittlichen W e r d e g a n g des Einzelnen wiederho len sich analog die V o l l 
kommenhei tss tufen des heilsgeschichtlichen Erziehungsprozesses. 2 1 6 ) 

A u f der ersten Stufe v o l l z i e h t sich der „gewaltige U m s c h w u n g v o m U n g l a u b e n 
z u m G l a u b e n " . D u r c h den K a m p f gegen die Sünde u n d die E n t h a l t u n g v o m Bösen 
sol l das H e i d e n t u m überwunden w e r d e n . 2 1 7 ) D i e zwei te Stufe b r i n g t die Erz iehung 
i m Glauben m i t Furcht u n d H o f f n u n g . Strafe u n d L o h n s ind die M o t i v e für das 
V o l l b r i n g e n guter W e r k e . 2 1 8 ) Erst die d r i t t e Stufe entspricht der w a h r e n G r ö ß e 
des Evangel iums: auf i h r steht der ,christliche Gnost iker ' , der die Gebote i n innerer 
Fre ihei t u n d v o l l e r Erkenntn i s aus reiner Liebe z u G o t t e r f ü l l t . 2 1 9 ) Er ist durch 
die Nachfo lge des H e r r n zur Freundschaft Gottes, z u m Mannesalter C h r i s t i ge
langt , er ist der Mensch xax ' eSxöva x a l xafr ' 6[iotü)aiv? auf den die Paidagogia 
al ler früheren Stufen abzielt . 2 2 0 ) 

D e r D a r s t e l l u n g des Gnostikerideals w i d m e t Klemens umfangreiche Te i le seiner 
Stromateis. Z w a r finden sich i m Bi lde des v o l l k o m m e n e n Chr is ten , das der hoch
gemute Pädagoge i n leuchtenden Farben e n t w i r f t , manche Unausgeglichenheiten 
u n d Ubersteigerungen u n d manche Ent lehnungen v o m V o r b i l d des stoischen 
,Weisen c , aber i m wesentlichen handel t es sich u m ein echt christliches Menschen
b i l d , das seinen U r s p r u n g u n d seine G r u n d l a g e i m E v a n g e l i u m hat. W i r möchten 
V ö l k e r zust immen, w e n n er a m Schluß seiner Untersuchungen über das Gnost iker -
ideal des Klemens zusammenfassend sagt: „Wurze lnd i n Schri f t u n d T r a d i t i o n , 
unter weitgehender Benutzung der christlichen L i t e r a t u r des 2. Jahrhunderts so
w i e geschickter V e r w e r t u n g philosophischer Lehren schuf Clemens i m P o r t r ä t des 
v o l l k o m m e n e n Chr i s ten , des Gnostikers , etwas Neues, was die Systeme der häret i 
schen Gnosis ebenso w i r k s a m bekämpfen w i e als G r u n d l a g e für die E n t w i c k l u n g 
christlicher A s z e t i k u n d M y s t i k i n den k o m m e n d e n Jahrhunderten dienen 
k o n n t e . " 2 2 1 ) 

y ) D i e irdische Kirche als A b b i l d der himmlischen Gemeinschaft 

D i e Kirche C h r i s t i , die den Einzelnen seiner transzendenten Best immung zuführt 
u n d die ganze Menschheit zur E i n h e i t des Volkes Gottes versammelt , geht nicht 
i n der sichtbaren irdischen Gemeinschaft auf , v ie lmehr umspannt sie zugleich H i m 
mel u n d E r d e : „Die irdische Ki rche ist ein A b b i l d der himmlischen; d a r u m b i t t e n 
w i r ja , daß der W i l l e Gottes auch auf der Erde w i e i m H i m m e l geschehe". 2 2 2 ) A l s 

2 1 4 ) Str. I V 93,1 
«*) Str. V I I 29,7 
2 1 6 ) Vgl . Str. I I 31,1; V I 164,2; V I I 46,3; 57,4 
2 1 7 ) Str. I I 31,1; I V 135,1; V I 60,2 
2 1 8 ) Str. I V 135,2 f.; 143,4; 144,1; 147,3 f.; V I 103,4; V I I 67,2 
2 1 9 ) Str. I V 135,4; 145,2; 14,1; 29,4; 39,2; V I I 67,1 
2 2 ° ) Str. V I I 62,7; 67,2; 64,6 f.; 16,6; 104,2; I I 97,1 
2 2 1 ) W . Völker, a.a.O., S. 608 
2 2 2 ) Str. I V 66,1. — Vgl . Str. I V 172,2 
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G l i e d der Kirche hat der Mensch bereits lebendigen K o n t a k t m i t der oberen W e l t , 
u n d aus dieser V e r b i n d u n g schöpft er K r a f t zur Erfül lung der i h m gestellten A u f 
g a b e n . 2 2 3 ) M i t a l l i h r e m W i r k e n w i l l die irdische Kirche das Menschengeschlecht 
auf den „ W a n d e l i m H i m m e l " (jccXtieia eTOupavto;) vorberei ten 2 2 4 u n d für „die 
heilige Liebesversammlung, die himmlische K i r c h e " erziehen. 2 ' 2 5 ) D i e heilsgeschicht
liche ofotovojjtia xteou g i p f e l t i n der kirchlichen Paidagogia, durch die die Menschen 
z u Vol lbürgern der Gemeinschaft der H e i l i g e n i m ewigen Gottesreich w e r d e n : 
„ O Zöglinge der glückseligen E r z i e h u n g ! L a ß t uns das schöne A n t l i z t der Kirche 
erfüllen u n d l a ß t uns Unmündige z u der guten M u t t e r ei len! A l s H ö r e r des W o r 
tes (des Logos) laßt uns den glückseligen H e i l s p l a n preisen, durch den der Mensch 
erzogen u n d als K i n d Gottes geheil igt w i r d : dadurch, daß er auf E r d e n erzogen 
w i r d , er langt er Bürgerrecht i m H i m m e l u n d erhält d o r t den V a t e r , den er auf 
E r d e n kennenlern t . " 2 2 6 ) 

C . Das Ende und die transzendente Erfüllung der Geschichte. 

W i e die Geschichte einen e inmal igen A n f a n g genommen hat , so w i r d sie m i t dem 
U n t e r g a n g dieser W e l t auch ein Ende finden. 2 2 7 ) Das w i r d a m J ü n g s t e n Tage ' 
geschehen, w e n n der H e r r w i e d e r k o m m t , u m i h r i m , letzten Gericht ' den A b 
schluß z u geben. 2 2 8 ) Bei aller Betonung des pädagogischen Charakters der gött
lichen Strafen hält Klemens doch an dem urchrist l ichen Gerichtsgedanken der end
gültigen Scheidung aller Menschen i n Gerettete u n d V e r w o r f e n e fest. 2 2 ° ) 

M i t unbestreitbarer D e u t l i c h k e i t l ehr t er auch die A u f e r s t e h u n g des Fleisches, 
durch die die Erlösung des ganzen Menschen m i t Seele u n d Leib ihre E n d v o l l 
endung erreichen sol l . 2 3 0 ) „Die V o l l e n d u n g l iegt i n der Aufers tehung der Gläubi 
gen. Sie besteht aber nicht d a r i n , daß m a n an irgendetwas anderem A n t e i l be
k o m m t , sondern d a r i n , daß m a n die schon vorher zugesicherte Verheißung emp
fängt . W i r behaupten nämlich nicht, daß zur selben Ze i t beides zugleich stat t f inden 
könne, s o w o h l die A n k u n f t am Z i e l als die Vorausnahme der A n k u n f t . D e n n nicht 
dasselbe ist E w i g k e i t u n d Z e i t u n d ebensowenig A n f a n g u n d Ende; ganz gewiß 
nicht . A b e r beide beziehen sich auf e i n Gebiet, u n d ein u n d derselbe hat es m i t 
beiden z u t u n . Es ist also sozusagen A n f a n g (opjxy)) der i n der Z e i t geborene Glaube; 
Ende ixiXoq) dagegen ist das für die E w i g k e i t verbürgte Er langen der V e r 
heißung." 2 3 1 ) D i e leibliche A u f e r s t e h u n g n i m m t aber i m D e n k e n des Klemens kerne 
so zentrale Stel lung ein w i e e twa bei seinen Vorgängern Just in u n d I r e n a u s . 2 3 2 ) 
D i e mystische Gewißhei t v o m A u f s t i e g der durch das ,gnostische Leben' geläuter-

2 2 3 ) Päd. I 84,3; Str. V I I 49,4; 78,6; 80,2 
2 2 4 ) Päd. I 98,3. — Vgl. Päd. I 45,2 
2 2 5 ) Päd. I I 6,2 
2 2 6 ) Päd. I I I 99,1 
2 2 7 ) Protr. 78,4; 81,4; Päd. I 29,1; Quis d. s.; 36,3; 37,1 
2 2 8 ) Päd. I 29,1; Str. I I I 49,6; V I I 12,5; V 39,1; V I I 102,3; Päd. I 83,3; 58,2; 67,3; Str. V 39,1 
2 2 9 ) Vgl . Päd. I 83,3; Protr. 95,1 f.; Päd. I 74,2; I I I 83,4; u. a. 
2 3 0 ) Päd. I I 104,3; I 46,3; 92,1; I I I 2,3; I 84,3; I I I 3,3; I I 100,3; 109,3 
2 3 1 ) Päd. I 28,3 ff. 
2 3 2 ) Ihr Auferstehungsglaube erhält eine drastische Konkretisierung im Chiliasmus. Vgl . Justin, 

Dial . , c. 80. f; Irenaus, Adv. Haer., V 25 ff. 
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ten Geistseele, die gleich nach dem T o d e z u r Gemeinschaft m i t G o t t k o m m t u n d 
durch die u n m i t t e l b a r e Schau , v o n Angesicht z u Angesicht ' i n der seligen Freude 
des himmlischen Friedens zur ersehnten ävanauoiq gelangt, ist so s tark, daß die 
A u f e r s t e h u n g des Fleisches dahinter zurücktritt . 2 3 3 ) V ie l le i cht k o m m t hier auch 
eine antichiliastische Tendenz zur G e l t u n g , die sich gegen eine z u stoff l iche A u f 
fassung der endzeitl ichen messianischen Heilsgüter w e h r t . D i e konkre te Escha-
tologie einer nahen Parus ieerwartung h a t bei Klemens der ,Lehre v o n den le tzten 
D i n g e n ' P la tz gemacht. 

Diese , le tzten D i n g e c , die selber einer alles Geschichtliche transzendierenden D i 
mension angehören, machen das v o m H e i l s p l a n Gottes bestimmte Z i e l der Gesamt
geschichte aus. W a s sich i m R a u m der Geschichte ereignet, steht le tz t l i ch nicht i n 
sich selbst, sondern weist über sich hinaus auf ein Höheres , Kommendes : i m ewigen 
Gottesreich der W a h r h e i t u n d der Liebe, das a m Ende der Zei ten seine überzeit
liche V o l l v e r w i r k l i c h u n g erhält , findet die Menschheitsgeschichte ihre eigentliche 
u n d letzte Erfül lung. 

D i e G e d a n k e n w e l t des Klemens, der v o m christlichen S t a n d p u n k t aus u m ein S inn
verständnis der gesamten W i r k l i c h k e i t r i n g t , ist durch eine lebendige u n d innige 
E i n h e i t v o n pos i t iver Theologie u n d Phi losophie gekennzeichnet. Natürliches u n d 
Ubernatürliches w e r d e n — w i e bei den V ä t e r n überhaupt — noch nicht f o r m a l 
geschieden, sondern als sachlich unterscheidbare Bereiche innerha lb der faktischen 
E i n h e i t v o n Schöpfungs- u n d Erlösungsordnung k o n k r e t zusammengeschaut. Diese 
E inhe i t t r i t t k l a r i n der klementinischen Geschichtskonzeption z u Tage, die den rech
ten Zusammenhang, aber auch die Verschiedenheit der einzelnen Of fenbarungss tu
fen z u m A u s d r u c k b r i n g t . Bei a l l ihrer Geschlossenheit ist sie zugleich d i f f e r e n z i e r t 
genug, u m dem Lehrer v o n A l e x a n d r i e n eine geeignete Grundlage für die A u s 
einandersetzung m i t den verschiedenen G r u p p e n u n d Richtungen seiner Z e i t z u 
bieten. So zeigt sie den einseitigen Gläubigen, daß auch die Phi losophie auf den 
göttlichen Logos zurückgeht u n d als w i r k l i c h e Propädeut ik bejaht w e r d e n muß, — 
den griechischen Phi losophen aber g i b t sie z u verstehen, daß ihre Weishe i t n u r 
Propädeut ik ist u n d aus sich nicht z u m H e i l e führen k a n n ; den M a r c i o n i t e n w i r d 
die E i n h e i t v o n mosaischem Gesetz u n d E v a n g e l i u m demonstr iert , die beide dem 
einen, zugleich gerechten u n d gütigen G o t t i h r Dasein verdanken , -— die Juden 
aber w e r d e n auf den Unterschied aufmerksam gemacht, der zwischen ihrer V e r 
heißungsreligion u n d der christlichen Vol lendungsre l ig ion besteht; v o m C h i l i a s -
mus setzt sich eine geistigere A u f f a s s u n g des k o m m e n d e n Gottesreiches ab, — doch 
der verschwommenen Vergeis t igung des Gnostizismus w e r d e n die sicheren T a t 
sachen der realen Heilsgeschichte u n d die Erlösung des ganzen Menschen m i t 
Seele u n d Le ib entgegengestellt. — 

M a n d a r f w o h l sagen, daß Klemens'Heilsgeschichtslehre geeignet ist, das C h r i s t e n 
t u m i n seiner posi t iv-historischen E i n m a l i g k e i t u n d allgemeinmenschlichen Gült ig
k e i t zugleich darzustel len. 

2 3 3 ) Vgl . Quis d. s. 42,17; Päd. I 102,2; Str. V I I 13,1; 57,1 u. 5; 79,4; V 122,3; I V 27,1 f.; 57,1; 
116,2; I 94,6; u. a. 
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H i n s i c h t l i c h der Katho l iz i tä t seines Denkens, das u m die rechte Hierarchie wie 
u m die innere u n d wesenhafte Beziehung v o n göttlicher O f f e n b a r u n g u n d mensch
licher V e r n u n f t weiß , k a n n Klemens auch i n unserer Z e i t V o r b i l d sein, i n der es 
ja w i e i n der altchrist l ichen W e l t die falschen Ext reme rationalistischer u n d 
fideistischer D e n k h a l t u n g e n z u überwinden g i l t . — D i e heilsgeschichtliche O r i e n t i e 
r u n g des A l e x a n d r i n e r s dürfte gerade i n der heutigen Theologie ein starkes I n t e r 
esse finden, die sich w i e er d a r u m bemüht, TYJV o t x o v o j i i a v (hc, if)Y£|iGvtxöv TT); 
cnz&OY}c, 7i;poac£o9m TiaiSsia;: „die Heilsgeschichte als maßgebend für die gesamte 
U n t e r w e i s u n g anzunehmen/ 2 3 4 ) 

2 3 4 ) Str. I 52,3 


