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ZUR CHRISTOLOGISCHEN METAPBORIK DER SCBRIFT "LEBEN DES MOSE" 

GREGORS VON NYSSA 

Gregor von Nyssas allegorisch-mystisches Werk das "Leben des Mose" ist ein Werk protreptischer 
Art, das ein Wegweiser zur sittlichen und pneumatischen Vollkommenheit ist. Durch das Denken mit 
Metaphern und Bildem stellt der kappadozische Yater das Leben des Mose und der hebraischen Nation 
als das Muster eines endlosen Erfolgs in menschlicher Tugend dar. Die Suche nach dem hinter dem ein
fachen Wort und Erzahlen der Heiligen Schrift versteckten tiefen Sinn macht die biblische Geschichte 
(LcrTop(a ) zu ihrer mystischen Betrachtung (0Ewpta).1 Gregor von Nyssa stellt sich das Alte Testament 
als das allegorische Urbild des Neuen Testaments vor und bietet nun seinem Leser die metaphorische 
Besinnung jedes von seinen Details an. Mose ist einerseits ein Vorbild fur den auf dem Weg der 
Tugend wirkenden Menschen, der sich gleich nach seiner pneumatischen Geburt durch seinen freien 
Willen fur die Tugend entscheidet, andererseits aber stellt sich er als ein Anfilhrer der hebraischen Na
tion,als ein Bildnis des wahren Erlosers und Gesetzgebers - Jesu Christi dar.2 In der biblischen 
Geschichte vom Leben des Mose sieht Gregor von Nyssa eine allegorische Prophezeiung von 
Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung des Erlosers. Flucht der hebraischen Nation aus 
Agypten, Durchzug durch das Rote Meer, die vierzigjahrige Wanderung <lurch die Wilste und Erblicken 
des gelobten Landes werden als der Weg des pneumatischen Lebens des glaubigen Menschen verstan
den. In dieser Geschichte schaut Gregor von Nyssa metaphorische Bildnisse von christlichen Geheim
nissen der Taufe, Bu.Be und Eucharistie und die Teilnahme an denen stellt er als einen einzigen Weg zur 
Herstellung der inneren Einheit mit Gott dar. 

Obwohl das Werk vollstandig vom christologischen Charakter ist, mac ht Gregor von Nyssa die theo
retische Bearbeitung eines Dogmas des Gott-Sohnes - der zweiten Hypostase der Heiligen Dreieinig
keit hier nicht zu seinem besonderen Ziel. Und dennoch ergeben sich aus dem Gesamtkontext des Er
zahlens und besonders aus den einigen darin eingefligten Episoden einige wichtige Aspektc von Gre
gors Lehre fiber Jesus Christus. 

1) Die Zeltmetapher 

Der kappadozische Yater erlautert diejenige Stelle des Exodus, wo das Erleben des nicht von Men
schenha.11d geschaffenen Zelt von Mose auf dem Berg Sinai wahrend der gottlichen Off enbarung 
beschrieben wird.3 Nach Gregors Meinung ist das Zelt ein allegorisches Bildnis Jesu Christi . Es be
deutet die Vollkommenheit, den alles zusammenfassenden und in sich enthaltenden Ursprung. Und de
mentsprechend weist dieses alttestamentliche Bildnis des Gott-Sohnes auf die kosmische Bedeutung 
des Weltschopfers hin.4 Gregor von Nyssas Uberlegung bezieht sich in dieser Episode unmittelbar auf 
einige Verse der Briefe an die Kolosser und Korinther des Apostels Paulus.Nach der Meinung des 
bekannten Christologieforschers Grillmeier teilen sich die 15. - 20. Verse des ersten Kapitels des 
Briefes an die Kolosser in zwei konzeptuelle Teile.5 Der erste ist vom kosmologischen Inhalt, weil 
darin fiber das unsichtbare Bild (ElKwv Tou 0Eou Tou ciopciTou) - Jesus Christus - die Rede ist: Er ist 
der Erstgeborene von allen Geschaffenen (TTpwT6ToKOS' TTClGTJS' KTLGEWS'), in ihm wurde die 

1 s. Th. Bohm, Theoria.Unendlichkcit. Aufstieg, Leiden-New York-KOln, 1996, 213-228. 
2 J. Danielou untcrscheidet zwei Interpretationstypcn im Gestalt des Mose bei Gregor von Nyssa. Der eine, den man hagga

disch oder parlinetisch ncnnen kllnntc, stellt den Christen die Tugend des Mose als Bcispiel vor Augen. Der andere, der ty
pologische, betrachtet Mose als Vorbild Christi und die Ereignisse seines Lebens als Vorbilder des ErlOsung. S. J Oanil'.·h.Ju, 
Moses bei Gregor von Nyssa, Vorbild und Gestallt, in: Moses in Schrift und Oberliefcrung, Dilsseldorf, 1963, 289-306 

3 Vita Moysis (VM) II 91 , 14-93,9: Gregorii Nysseni Opera (GNO) VII, I, Leiden, 1964. Vgl.. Ex. 25-27 
4 VM JI 91 , 13-14: EV TlllT(Jl 1Tp0€1Tat&u0TJ Mwoofis- TO m:=pl TTJS' OKTJVTJS' TTJS' TO lTCl l' m :p1c x ooolJ<;' IL llOT~p101•. 
5 A. Grillmeier, Jesus Chnstus im Glauben dcr Kirche, B. I, Herder, Frciburg. Basel. Wien, 1979, 96- 102. 
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himmlische und irdische Welt geschaffen (Ev aimi> EKTtcr8ri Ta rrcivTa), durch ihn und auf ihn hin 
wurde al Jes geschaffen (Ta iTciVTa 6t ' airrou Kat ELS auTov EKTL<JTat ), selbst er ist vor allem von 
Existierenden (auTOS E<JTLV rrpo ;rcivrwv) und das All hat in ihm Bestand (Ta iTClVTQ EV au
T(j) cruvfoTT)KEV). Die Praexistenz Christi, womit nicht die Uberlegenheit in der Zeit, sondern seine 
Pravalenz gegenilber dem Geschaffenen gemeint wird, ist die Grundlage der soteriologischen Mission 
des Erlosers. Im formlichen zweiten Tei! des angegebenen Fragmentes der Epistel wird er als der 
Erstgeborene unter den Toten (rrpwTOTOKOS EK Twv VEKpwv) vnd der Ursprung (apx11 ) genannt, der 
die ganze Fiille (;ro.v TO rr;\iJpwµa KaTOlKT)<Jat) in sich einsammelt, damit durch ihn die Auferstehung 
der gefallenen Welt vollzogen wird. 

Beim Beginn der allegorischen Erlauterung des nicht von Menschenhand geschaffenen Zeltes stiltzt 
sich Gregor von Nyssa auf den Brief an die Kolosser. Christus wird als die Kraft Gottes 
(~ emu 6uvaµts-) und die Weisheit Gottes (8Eou crcxf>(a ) genannt.6 Diese zwei Pradikate des Erlosers 
vom Apostel Paulus sind adaquate Formeln fiir das "Ebenbild" (ELKWV Tou 0Eou) under weist darauf 
hin, <lass die Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes in der sichtbaren und unsichtbaren geschaffenen Welt 
vom Gott-Sohn - Jesus Christus offenbart wurde.7 In dieser Episode des Werkes ist das Verhaltnis des 
Sohnes zur Welt derjenige wichtigste Punkt, nach dem Gregor von Nyssa spater seine Erlosungstheorie 
der Welt vom Sohn entwickelt. Nach der Bestimmung Gregors ist Christus ohne Zeit. Er war schon vor 
aller Zeit, und in der letzten Zeit kam er so, <lass er selbst keiner zeitlichen Geburt bedurfte.8 Das 
Thema der anfangslosen und ewigen Geburt an sich ist diejenige dogmatische Frage, die wahrend der 
Auseinandersetzung mit der Haresie von Arios entwickelt und im Nizanum geformt wurde: "Ich glaube 
... aus dem Yater geboren vor aller Zeit''. Ander gegebenen Stelle gebraucht Gregor von Nyssa diesen 
Aspekt der christologischen Lehre, um den absoluten Primat Christi gegenilber der geschaffenen Welt 
ersichtlich zu machen. Er betont, class Christus der einzige von allen (ev ycip E<JTLV EK ;rcivrwv) ist, 
der der Urerste vor aller Zeit ist und der keiner zeitlichen Geburt bedarf, also die diastemische Existenz 
ist keine Erscheinungsform seiner Realitat. 

Die Oberlegenheit Christi unter Geschaffenen wird nicht <lurch die Praexistenz offenbart. D ie 
Eingeborenheit des Sohnes, was seine Hypostase unter der Heiligen Dreieinigkeit bestimmt, macht in 
dieser Episode des Werkes die Oberlegenheit Christi gegenilber der geschaffenen Welt deutlich. Er ist 
der eingeborene Gott (6 µovoyEVllS 0E6s), der das Ganze in sich umfasst, was Gregor von Nyssa in 
einem kleinen Zwischenraurn zweimal wiederholt.9 Er ist die umfassende Kraft aller Existierenden und 
der allgemeine Schutz,10 in dem die ganze Fiille der Gottheit wohnt.11 Gregor von Nyssas christologis
che Lexik folgt hier dem Kol. 2,9, wo der Terminus TO rr~.iJpwµa TTJS 0E6TT)TOS auf die vollkommene 
Gottheit des eingeborenen Sohnes und auf seine Wesenseinheit mit dem Gott-Yater hinweist. Im ersten 
Kapitel derselben Epistel, die vermutlich eine Grundlage for die christologische Oberlegungen i.iber 
das nicht von Menschenhand geschaffene Zelt sein soll, bedeutet der Terminus Fi.ille (To ;r;\iJpwµa) die 
Yereinigung der geschaffenen Welt, die vom eingeborenen Sohn geschaffen ist und deren Wiederver
sohnung mit Gott nun <lurch <las Blut des Sohnes sich erfiillen soll.12 Beim Apostel Paulus weist der 
Terminus die ganze Fillle {1t<iv to 1tAitproµa) darauf hin, dass die geschaffene Welt sich in bestimmten 
Grenzen befindet und alles der gottllichen Kraft und dem gottlichen Willen gehorcht. 13 Obwohl im 
angegebenen Fragment Gregor von Nyssa im Verhiiltnis zum Kosmos den Terminus Fi.ille 
(To TTAllpwµa) nicht benutzt, aber es ergibt sich aus seiner Uberlegung eben dasjenige Konzept, <lass 
jeder einzelne Teil des Kosmos gleich bei seiner Entstehung von der Weisheit besetzt wird.14 Gregor 
stiltzt sich auf Kol. 1,16, wenn er betont, dass vom eingeborenen Sohn und in ihm (Ev aUT4)) alles 
geschaffen ist: die sichtbare und unsichtbare, engelhafte und menschliche Welt.15 In dieser Episode des 
"Lebens des Mose" ist <las Pradikat eingeboren (µovoyEVT\<;) adaquat fur "erstgeborenem" 

6 VM II 91 ,15. Vgl. I MM. 1,24. 
7 s. A. Grillmeicr, 1979, 99-100. 
8 VM II 91,24: o Tou µi::v -yEvfo8at XPOVLKws oiJK l6EETO", 
9 VM II 92,4: 6 EV EaUTt\) µi::v lTEpLEXWV TO truv; VM II 92, 20: 6 EV EOUT(jl TO lTOI' lTEplEXl\lV. 
IO VM II 92, 18: ~ -yap lTEplEKTIKTJ TWV OVTWV Buvaµts; VM II 92, 19: ~ KOl v~ TOU lTQVTOS OKt'mi. 
11 VM II 92,18-19: iv u KaTOLKEL truv To lTAllPWµa T~S 0E6TflTOS. 
12 Vgl.Kol. 1,19. 
13 Vgl. Kol. 1,16: T<l trciVTa 6L ' airrou KOL Els OtrrOI' EKTLOTOL. 
14 zu Gregors Tennini: Fiille (To lTAllPwµa) und Leib (To crw110) im Verhaltnis zur gcschaffenen Welts. R. 1\1. II Ubnct , Die 

Einheit des Leibes Christi bei Gregor von Nyssa (Untersuchung zum Ursprung der "physischcn" Erlosungskhrc), Lc1Jcn, 
1974, 81-91. 

15 VM II 93, 7-9. Vgl. Kol. 1,16. 
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(n pwT6ToKos-) im Brief an die Kolosser. Eine Abwechslung dieser Artist gesetzmassig, wenn wir die 
wahrend der Auseinandersetzung gegen den Neoarianismus ausgearbeitete terminologische Vorsicht in 
Betracht ziehen. Und auch unter der Auffassung des "Erstgeborenseins" wird vom Apostel Paulus die 
Wesensilberlegenheit gemeint, denn alle Dinge und Wesen sind in ihrn (Ev aUT4'), <lurch ihn (&t ' au-

' -rou) und zu ihrn (ds- aUT6v) geschaffen.16 

Durch das Primat des menschgewordenen Logos, als des nicht geschaffenen gottlichen Ursprungs 
und des Weltschopfers wird seine absolute Uberlegenheit bei der Wiederherstellung des zerstorten 
Verhaltnisses zwischen dem Menschen und Gott, zwischen der Welt und Gott bedingt. Die leibliche 
Geburt des Erlosers ist diejenige klare Grenze, nach der der nicht geschaffene Logos das aus vier irdis
chen Elementen bestehende Fleisch angenomrnen hat,17 urn das, was ausserhalb der Seienden war, w1e
der zum Seienden zuriickzubringen. 18 Die allegorische Erlautenmg der Zeltrnetapher stellt diese chris
tologische Frage folgendermassen dar: Das Zelt ist der eingeborene Gott-Sohn, der nach seiner (gottli
chen) Natur, gleich dem nicht von Menschenhand geschaffenen Zelt, unkorperlich und einfach ist.

19 

Nach dem Befehl Gottes hat Mose gemass dem auf dem Berg Sinai gesehenen unkorperlichen Zelt ein 
rnaterielles. stoffliches Zelt auf der Erde aufgebaut,20 was nach Gregor von Nyssa ein allegorisches Bild 
der Menschwerdung des gottlichen Logos ist. Gregor betont die doppelte Natur des Zeltes: Das in 
seinern fiiiheren Sein (T<½> ... npoi.imipxELv) ungeborene und nicht geschaffene (aKTLCJTov) Zelt wurde 
(KaTa TT)V UALKT}V ... <JOOTaatv) <lurch den stofflichen Aufbau (KTLCJTT]V yEvoµEVTJV) geschaffen, was 
auf die zwei Naturen Christi - auf die nicht geschaffene gottliche Natur und geschaffene menschliche 
Natur hinweist. Der eingeborene Sohn, der gleich dem nicht von Menschenhand geschaff enen Zelt der 
allurnfassende gottliche Urspnmg ist, hat auch unter Menschen sein Zelt eingerichtet - Er hat die men
schliche Natur angenornmen.21 Das alttestarnentliche Zelt und jeder Teil von ihrn deuten auf die von 
Christi gegriindete Kirche und auf die christliche Lebensordnung bin: Die Tempelsaulen sind ein Bild
nis fur die Apostel und Heiligen, deren Taten eine Grundlage der Kirche sind; Das Waschbecken bedi
ent als ein Vorzeichen des Taufgeheimnisses; Der Zelthof verkorpert die Einigkeit von Glaubigen; und 
Felle und gestrickte Teppiche aus Ziegenhaar predigen die Abtotung von silndigen Neigungen, das 
Fasten und die Jungfiiiulichkeit; der sakralste Teil des Tempels der "Allerheiligste" deutet auf das un
sichtbare gottliche Wesen, das fur den Verstand unerreichbar ist und an den der Wahrheitssuchende nur 
durch den Glauben herankornrnen kann. Also die Grundlage fur die Auferstehung der Welt m dcr be
handelten Episode ist, dass alles im Eingeborenen wohnt und deswegen die Wiederversohnung 
(cinoKaTa>..ci~m) der Schopfung rnit dem Gott von ihm erfullt wird. 

2) Die Hand- und Schlangenmetapher 

Das christologische Konzept, dass der Erlosungsprozess der Schopfung mit der Menschwerdung des 
Gott-Sohnes beginnt, wird von Gregor Von Nyssa in den von Mose vollzogenen zwei Wundern - in der 
Episode gesehen: in der Handfarbverlinderung und in der Verwandlung des Stabes zur Schlange.

22 
Die 

beiden Theologemen bedeuten nach Gregor die Verleiblichung des HERRN. Auch nach einer anderen 
Episode wird die Handmetapher rnit dem Gott-Sohn in Verbindung gebracht. Namlich, bei der Er
lauterung der dritten Theophanie des Mose beschreibt Gregor, wie Mose vom HERRN in die Felskluft 
gestellt und beirn Vorilbergehen seine Hand darliber gehalten wurde.

23 
Die Hand Gottes, als ein Symbol 

der Macht, ist ein allegorisches Bildnis des eingeborenen Sohnes - des Weltschopfers.
24 

Gleich beirn 
Beginn der Erorterung des vor der hebraischen Nation erfilllten Wunders - der Farbveranderung seiner 
Hand - schneidet Gregor ein Paradox an: die gottliche Natur ist unveranderlich,

25 
aber <lurch das 

Erniedrigen bis auf die menschliche Natur hat er sich nach seiner Form (ax~µa) und Gestalt (ELOOS') 
verandert (cinotw9daT1s). Die aus dem Busen herausgenommene rechte Hand hat ihre Farbe geandert, 
und nach dem Zurilcklegen in den Busen hat sie ihre natiirliche Farbe wiederbekommen, das eine alle-

16 Vgl.A. Grillmeicr, 1979, 101. 
17 VM II 92, 25-26: Twv n :aacipwv aTOLX€lV EXELV TT)V aOOTam.v. 
18 VM II 92, 2-3: '(va TO E~W TOU OVT~ yc::voµe:vov de; TO ov 1TQALV €1TOVayciyu. 
19 VM II 91 , 15-16: TJ dxELp01TOl T)T~ oooa KQT(l TT)V (6(011 <j>uow. 
20 Vgl. Ex. 25,8: KO\ 1to111ow; µm Kata 7t0:vt0 600 00\ oeucvuro EV tQ) Opel, to m1p<ioe1yµa Tllc; 0)..'llviic; 1((11 'tO 

1tapci6e1yµa 7t0:vtO)V t<OV mc.eurov OUTll<;' Out(I) 1t011l0£1<;. 
21 Vgl. VM II 92, 3-5. 
22 VM II 41, 13-42-25. Vgl. Ex. 4, 1-7. 
23 s. Ex. 33,22: fiviKa 6' av naptW)J ~ M~o µou, KO\ 91'1oc.o cm elc; 07tl)V ti)c; 7tetpac; l(Q\ OlCCTtOO(I) TU xi:1pi flO\l en\ ot:. 

twc; av 7tap&h.0Cil. 
24 VM II 120, 6-8. 
25 VM II 41 ,19: T~c; 0dac; cj>uaews EV T4J d11a>J.mwT41 0Eopou11frl)c; . 
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gorische Prophezeiung <lessen ist, <lass der aus dem Schoss des Vaters herausgekommene Sohn eine fur 
seine eigene Natur fremde Natur angenommen hat, und nach der Erftillung seiner Mission der Welter
losung zurn Schoss des Vaters zurilckgekehrt ist. Nachdem Gregor auf die logische Gegensatzlichkeit -
das Unveranderliche hat sich verandert - hingewiesen hat, erlautert er, class es keine reale, ontologische 
Veranderung gegeben hat. Obwohl, nach dem Apostel der HERR allerdings die silndige menschliche 
Natur angenommen hat, ist dadurch nicht die unleidenschaftliche menschliche Natur zur leidenschaftli
chen geworden, sondern im Gegensatz, durch das Teilhaftigwerden mit der unveranderlichen Natur 
(8La TTJS- rrpos- TO <ITpETTTOV KOLvuiv(as-) hat sich unsere Natur in die Unleidenschaftlichkeit verwan
delt.26 

Indem durch die Handmetapher die Menschwerdung durch die Zurichtung des Gott-Sohnes und das 
VerMltnis des Sohnes zurn Yater ausgedri.ickt wird,wird nach Gregors Meinung durch die Schlangen
metapher die silndige Menschennatur und die Emiedrigung der gottlichen Natur ihm gegenilber 
bezeichnet. Der von Mose auf die Erde hingeworfene Stab bekommt seine ursprilngliche Gestalt, nach
dem er mit seiner Hand angefasst wird.27 Bei der Erlauterung der Schlangenmetapher stiltzt sich der 
kappadozische Yater auf die evangelische Lehre. Um die durch die Benutzung des allegorischen Bild
nisses eines Reptils im Verhliltnis zum Erloser entstandene Peinlichkeit aufzulosen, beruft sich Gregor 
auf clas Johannesevangelium, in dem die von Mose auf der Stange erhohte Schlange, bereits in der 
friihen Patristik eine gut bekannte Metapher, als ein Urbild filr die Kreuzigung Christi betrachtet 
wird.28 Nachdem die Schlange von Gregor Von Nyssa als das ursprilngliche Symbol der Sunde be
trachtet wird, indern er sich auf die Heilige Schrift stiltzt, bringt er das Bildnis der Schlange mit dem 
menschgewordenen Logos durch logische Sylogismen in Verbindung. Auf Grund der Einheit der We
senheit des Erzeugers und seines Kun.des, ist clas von der Schlange geborene sicher auch eine Schlange, 
aber andererseits ist die Schlange der Yater der Sunde, also sind die Schlange und die Sunde Synonyme 
Begriffe.29 Gregor beruft sich auf den Brief des Apostels Paulus, nach dem der HERR die silndige men
schliche Natur angenommen hat und cladurch "zur Sunde geworden ist".30 Um die Bedeutung des meta
phorischen Bildes zur Erscheinung zu bringen, entwickelt Gregor seine Erorterung in die entgegengc
setzte Richtung. Aus der umgekehrten einfachen Sylogismus - weil die Schlange die Sunde ist, der 
HERR aber "zur Sunde wurde" - geht die Schlussfolgerung heraus: Der zur Sundegewordene isl zur 
Schlange geworden.31 Das Ziel der Verwandlung des Stabes in die Schlang~ war die Ausrottung dcr 
Schlangen, was, nach Gregor von Nyssa, eine allegorische Prophezeiung der Oberwindung des Teufels, 
der Menschenerlosung von seiner Gefangenschaft vom menschgewordenen Er loser ist. 

32 

Die Erortung der Schlangenmetapher geht bei der Erlliuterung derjenigen Episode des "Exodus" 
weiter, wo Mose in der Wilste eine eherne Schlange auf einem Baum aufgerichtet hatte, damit cladurch 
das Gebissene der Schlangen kraftlos wird33

• Hier wird von Gregor von Nyssa die Tatsache betont, dass 
auf der Stange eine eherne Schlange, also eine Ahnlichkeit der Schlange, aber nicht die wahre Schlange 
aufgerichtet ist. Er bringt dieses alttestamentliche Bildnis in den Zusarnmenh~g mit der Phrase aus 
dern "Brief des Paulus an die Romer": ev oµOLwµan crapKOS- ciµapT(as- (in der Ahnlichkeit des sundli
chen Fleisches).34 Gregor von Nyssa entwickelt ein Konzept uber die unsilndige menschliche 1'\atur 
Christi. Die Schlange und die Sunde sind auch in dieser Episode inhaltliche Korrelate. Die eheme 
Schlange, als eine Ahnlichkeit der Schlange, ist ein Ausdruck nicht selbst der Sunde, sondem der 
.Ahnlichkeit der Sunde, was nach Gregors Erlliuterung daraufhinweist, class der Erloser die menschliche 
Natur ohne Sunde angenommen hat, die Gestalt der Sunde angenommen hat'5 und dadurch ahnlich zur 
menschlichen Natur geworden ist, die nach dem Sundenfall ein Schlangenbildnis angenommen hat.3b 

Das Ziel des von Mose erfiillten Wunders ist die Rettung der hebrliischen Nation von den Schlangenbis
sen - die soteriologische Mission des Gott-Sohnes. Obwohl mit der Kreuzigung des Erlosers, dessen 
allegorisches Bild die auf der Stange erhohte Schlange ist, hat der Kampf zwischen den pneumatischen 

26 Vgl. VM II 42, 4-9. 
27 VM II 42, 9-43. Vgl. Ex. 4,2-4. 
28 VM II 42, 14-15. Vgl. Johannes: 3,14: Kal Ka8ws Mwiicrijs uj,woEv Tov O<j,u• i1· TU i:p~µ41, ovn,>-; ~~11-

vm &i TOV viov TOU civ0pw1TOU. 
29 Vgl.VM II 42, 16-19. 
30 Vgl.VM 1142, 19-21. II Kor .. 5,2 1: TOIi µ~ )'l'Ol'Ta aµapT[ai, UlTfp T)µWI' aµapT(av ElToi T]O'CI'. 

31 Vgl.VM II 42, 22-24. 
32 Vgl. Rom VM 1142, 25-43. 
33 Vgl. VM 11127,17- 128, 2. 
34 Rom. 8,3. 
JS Vgl. VM II 127, 21-27: 6ta TOU U1TEA06VTOS" TO Tils aµa pTlUS cl&os. 
36 Vgl. VM 11127, 22-23: Ka0' T)µci,;- TOUS 1rpos TO £l6o<; µfTOO'Tpmj>C l'TUS TOU cxj>etu-;-. 
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und kiblichen Neigungen noch nicht beendet, genauso wie die Schlangen in der Wilste nicht 
verschwunden sind, aber die silndige, d. h. die der Schlange angegliechene menschliche Natur hat sich 
von der Gefangenschaft des Todes befreit, wie das Gift des Schlangenbisses und seine totende Kraft 

d . d 31 auch lcraftlos gewor en sm . 
Sovie! durch das Gregor von Nyssas konzepzionelles Schema zwei Arten des Menschen unterschie

den werden - des von Gott erstgeschaffenen und des zweitgeschaffenen Menschen - kann man sagen, 
dass in der Metapher der ehernen Schlange er die Christi Angleichung an der Stinde, d. h. die Annahme 
der erstgeschaffenen, unsilndigen menschlichen Natur vom Erloser sieht. Derselbe allegorische Sinnge
halt liegt nach Gregor in den Steintafeln, durch die Mose auf dem Berg Sinai das Gesetz erhalten hat. 
Die Tafeln waren ursprilnglich nicht von Menschenhand geschaffen, und nach dem Zerbrechen hat 
Mose sie aufs Neu geschaffen. Die nicht von Menschenhand geschaffenen Tafeln sind ein Bildnis der 
Natur des urgeschaffenen Menschen.38 Die von Gott geborene menschliche Natur war am Anfang rein 
und unsterblich, also filr den mit der gottlichen Gnade geschmiickten war das Bose von seiner Natur 
her fremd. Nach dem Silndenfall ist die urgeschaffene Tafel vernichtet worden, was allegorisch die Zer
storung der zwischen dem Schopfer und der Schopfung existierten Harmonie und das Entfernen des 
Menschen von Gott bedeutet. Es ist nun unrnoglich, <lurch die menschliche Anstrengung zu seinem 
ursprilnglichen Zustand zurilckzukehren. Das Schaffen der neuen Schopfung beginnt nun mit der 
Christi Geburt durch den Heiligen Geist und die Jungfrau. Der Schopf er ist in den beiden Fallen ein und 
derselbe: Der Schopfer der urgeschaffenen menschlichen Natur hat erneut die Tafel unserer Natur fiir 
sich (foUT4>) geschnitzt, - bemerkt Gregor.39 Weil die Natur oder das Wesen40 allgemein fur alle Indi
viduen ist, hat Christus - Logos, der durch seine Verkorperung das Angesicht eines konkreten Men
schen angenommen hat, hat dadurch das ganze menschheitliche Wesen angenommen, auf diesem Wege 
die menschliche Natur von der Leidenschaft gereinigt und ihr die ursprilngliche Unsterblichkeit wieder
gegeben. Das im Werk allegorisch-mystisch durchdachte Leben von Mose macht klar, dass die Er
losung kein einmaliger Akt ist, der durch die Inkarnation und Auferstehung des Logos verwirklicht 
worden ist. Sie ist die allgemeine Grundlage, auf der jeder nach seinem Willen - und dieses letzte ist 
eines der wichtigsten Themen des Werkes - individuell eine Erlosung aufbaut. Sie wird <lurch die sittli
che Katharsis und durch die Teilnahme an den kirchlichen Geheimnissen realisiert. Aber allein die 
menschliche Bemilhung ist nicht ausreichend um der Tugend zu genilgen, das unendliche pneumatische 
Streben zur gottlichen W esenheit ist auf Grund des Konzepts der Unendlichkeit nach Gregor von Nyssa 
ein <lurch die gottliche Gnade gepragter Prozess. 

Sornit, in der Schrift "Leben des Mose", indem Mose als ein Urbild Christi und des neuen Menschen 
beschrieben wird, wird die christologische Metaphorik im gemeinsamen protreptischen Kontext gele
sen, und es ergeben sich zwei wichtigste soteriologische Aspekte daraus: Gott-Sohn, einerseits als der 
W eltschopfer und allherschender gottlicher Ursprung, und andererseits als der menschgewordene Logos 
- "die neue Schopfung" - ist der Weg zur Wiederkehr des gefallenen Menschen zu seinem ursprilngli
chen Zustand. Die allegorische Interpretation des Textes und die Metaphorik der Bildnisse sind ein ef
fektives Mittel, wodurch der Exeget im inspirierten Wort - in der Heiligen Schrift - die verborgene 
Wahrheit zu erlautern und sie wiederzugeben vermag. Hier ist jedes metaphorische Bild vom anagogis
chen Charakter- eine neue Stufe der Erhohung auf dem unendlichen Weg der Vollkommenheit. 

37 Vgl. VM II 128, 1-9. 
38 Vgl. VM II 108, 12-17. 
39 V gl. VM II 108, 22. 
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Hubner zahlt einige Charakteristica der ooo(a bei Gregor: ooo(a ist ein allgemeiner Artbegriff und in diescr Hinsicht 
nahert er sich an die Bedeutung von E16os an; Die ooo(a kennt kein "Mehr" oder "Minder"; Die oooia als solche geson
dert existiert nicht, es gibt nur Hypostase, in denen sich die Natur realisiert. S. R. M. Hilbner, Gregor von Nyssa als Ver
fasser der sog. Ep. 38 des Basilius, in: Epektasis, Paris, 1972, 463-490. Zu dersclben Frage s. D.L. Balas, The Unity of 
Human Nature in Basil's and Gregory of Nyssa's Polemics ageinst Eunomius, in:Studia Patristica, vol. XIV, 275-28 1. 


