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vom ehemals reichen Bestand mittelal-
terlicher holzskulptur innerhalb der heutigen 
Grenzen lettlands hat sich nur noch wenig 
erhalten. selbst aus riga, einst Bischofsre-
sidenz und lange Zeit sitz des meisters vom 
Deutschorden livländischen Zweiges, sind 
lediglich vereinzelte reste von altarretabeln 
und kreuzgruppen erhalten.1 schriftliche 

Quellen legen jedoch die vermutung nahe, 
dass der ursprüngliche skulpturenbestand 
weitaus umfangreicher gewesen ist als es 
heute den anschein hat. so können allein in 
der Petrikirche in riga am ende des 15. Jahr-
hunderts etwa 202 und im Dom mindestens 
30 altäre3 nachgewiesen werden; die meis-
ten von ihnen waren gewiss mit Bild- oder 

sChiCksale mittelalterliCher 
kuNstDeNkmÄler im ehemaliGeN 
herZOGtum kurlaND.  
erste erkeNNtNisse.
„MADONNA AUF DEr MONDSIcHEL” IN DEr  
ST. TrINITATISkIrcHE IN kULDĪGA UND „cHrISTUS IM 
ELEND” IM ScHLOSSMUSEUM ZU VENTSPILS

Ulrike Nürnberger

Schlüsselwörter: sakrale skulpturen, authentizität und Provenienz der kunstdenkmäler, 
altersdatierung, skulpturentypus „Christus im Elend” 

die voraussetzungen für eine kunstwissenschaftliche Beschäftigung mit mittelalterlichen 
Holzskulpturen in Lettland sind äußerst ungünstig. im vergleich zu den nordwestlichen an
rainerstaaten der Ostsee besitzt Lettland eine relativ kleine anzahl von erhaltenen Holz
skulpturen, die im mittelalter jedes katholische Gotteshaus zierten; die bruchstückhafte 
Überlieferung von Quellen setzt der Forschung noch engere Grenzen. die vorliegende stu
die präsentiert erste Erkenntnisse und (teil)Ergebnisse bei der Erforschung zweier sakraler 
Holzskulpturen in kurland: die „madonna auf der mondsichel” in der st. trinitatiskirche in 
kuldīga/Goldingen und „Christus im Elend” im schlossmuseum zu ventspils/Windau. Beide 
Beispiele geben jeweils eine exemplarische Einsicht in die Fragestellung, Problematik und 
mögliche methodische Herangehensweisen im umgang mit kunstdenkmälern ungeklärter 
Provenienz. so weisen mehrere konstruktions und stilmerkmale der „madonna auf der 
mondsichel” auf ihre spätmittelalterliche (ca. 1520/1530) Herkunft hin, während andere, 
eindeutig später hinzugefügte Elemente und eine intakte Farbfassung die altersdatierung 
der Figur erschweren. im Falle von „Christus im Elend” handelt es sich um eine Figur aus kie
lond/kihelkonna auf Ösel/saaremaa, die eine ausdrucksstarke variante des gleichnamigen 
und im Ostseeraum des mittelalters weit verbreiteten skulpturentypus darstellt. 
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Figurenschmuck ausgestattet. Dennoch lässt 
sich heute keines der überlieferten Bildwerke 
auch nur einem dieser altäre zuordnen. 

Die schnitzer in riga übernahmen 1535 
ihren schragen (Zunftordnung) von reval4 — 
ein schritt, der freilich eine bereits länger an-
haltende aktivität etablierter Bildschnitzer vo-
raussetzt. Zu diesem schluss gelangte schon 
wilhelm Neumann (1849–1919) in seiner 
grundlegenden Publikation zur mittelalterli-
chen holzskulptur und malerei in lettland 
und estland, die er 1892 zusammen mit dem 
Fotografen und verleger Johannes Nöhring 
herausbrachte. Bilderstürme,5 Brände und 
kriegszüge sollen für die großen verluste ver-
antwortlich gewesen sein. was ihnen entging, 
wurde ende des 18. Jahrhunderts „…Opfer 
verfehlter kunstanschauung.”6 im Zuge von 
‚renovierungen‘ entfernte man aus den kir-
chen den „alten kram und geschmacklosen 
Überrest altfränkischer vorzeit”.7 im Gegen-
satz dazu erscheinen die verluste der jüngsten 
Zeit geradezu bedeutungslos.8 

ungleich größer hingegen ist die Zahl 
erhaltener mittelalterlicher holzskulpturen 
in den benachbarten Ostseeländern, etwa 
schweden (ca. 2500), Finnland (ca. 800) 
und den alten herzogtümern schleswig und 
holstein mit lübeck (ca. 1200).9 Für estland 
zählte sten karling immerhin noch 43 Objekt-
nummern, wenngleich davon vier in ein und 
denselben Zusammenhang gehören.10 Der 
Bestand an mittelalterlicher holzskulptur in 
lettland ist heute auf knapp 30 Objekte zu-
sammengeschmolzen — im vergleich zu den 
Nachbarländern eine verschwindend geringe 
Zahl. einige dieser Bildwerke stammen oben-
drein aus demselben kontext, und allein vier 
von der insel runö, die zu estland gehört. 

ein grundlegendes Problem der erfor-
schung mittelalterlicher holzskulptur in lett-
land stellt die ungeklärte Provenienz vieler 
werke dar. erschwerend kommt hinzu, dass 
im Zusammenhang mit der kriegsbedingten 
umsiedelung von 84.000 Deutschbalten in 
die okkupierten polnischen territorien auch 

die erste große verlagerung von kulturgü-
tern in den Jahren 1939 bis 1941 erfolgte: 
Bibliotheksmaterialien (ca. 70.000 Bücher), 
kunst- und kulturhistorische Objekte (ca. 
15.000) und archivalien. Obwohl der größte 
teil der archivbestände in den 50er Jahren 
ins Baltikum zurückkehrte, bestehen seitdem 
unklarheiten sowohl über den verbleib vieler 
Objekte, als auch über die eigentumsrechte.11 

ein weiteres nicht zu unterschätzendes 
Problem stellen außerdem werke aus Privat-
sammlungen dar. es beginnt sich abzuzeich-
nen, dass ein nicht gerade unerheblicher teil 
der mittelalterlichen Bildwerke in den rigaer 
museen aus Privatsammlungen stammt. Der 
überwiegende anteil dieser skulpturen wur-
de gewiss über den kunsthandel erworben, 
wodurch ihre eigentliche herkunft kaum 
noch zu ermitteln ist. so sind einige dieser 
Objekte mit der abkürzung „klug.” und einer 
fortlaufenden Nummer bezeichnet. Nachfor-
schungen haben ergeben, dass es sich dabei 
um einen verweis auf den rigaer Privat-
sammler Jēkabs klugmanis handelt, der im 
Jahre 1940 seine sammlung dem museum 
(rīgas pilsētas vēstures muzejs) als leihgabe 
hinterließ.12 Die tatsächliche herkunft dieser 
stücke bleibt allerdings aus mangel an archi-
valien nach wie vor unbekannt. stilistische 
merkmale weisen auf sehr unterschiedliche 
herkunftsquellen hin, etwa süddeutschland, 
Polen und Österreich, so dass anzunehmen 
ist, dass die skulpturen über den kunsthan-
del in die sammlung klugmanis’ gelangt 
sind. Der ursprüngliche kontext dieser stücke 
dürfte daher nicht in lettland zu suchen sein, 
und folglich nicht in verbindung mit lettlands 
katholischer epoche gesehen werden. 

sowohl der enorme verlust an artefakten 
als auch die äußerst bruchstückhafte Überlie-
ferung von Quellen bilden somit für die For-
schung äußerst ungünstige voraussetzungen 
und setzen jeglicher untersuchung mittelal-
terlicher holzskulptur in lettland sehr enge 
Grenzen. Die Gefahr ist außerordentlich groß, 
dass ein vollkommen verzerrtes Bild der Ge-
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schichte und entwicklung der holzskulptur in 
lettland entsteht, worin auch das kernprob-
lem der Beschäftigung mit mittelalterlicher 
holzskulptur in lettland liegt.13 

während einer exkursion unter leitung 
von Prof. Dr. Ojārs spārītis im september 
2011, welche die m.C.a. Böckler-mare Bal-
ticum-stiftung in das ehemalige herzogtum 
kurland führte, ergab sich die Gelegenheit 
zwei Bildwerke in näheren augenschein zu 
nehmen. Die hier vorliegende Publikation 
stellt erste ergebnisse der untersuchungen 
an den beiden Funden vor. Davon ist das 
eine werk bislang unerforscht, während das 
andere bis zu diesem Zeitpunkt für mehrere 
Jahrzehnte als verschollen galt. Zum einen 
handelt es sich um eine „madonna auf der 
mondsichel” in der katholischen st. trinita-
tiskirche (sv. trīsvienības baznīca) in kuldīga 
(dt. Goldingen),14 die anscheinend einzige 
mittelalterliche Figur lettlands in sakralem 
kontext — wenngleich in sekundärer ver-
wendung. aber nicht nur ihr standort fernab 
der hauptstadt, isoliert von den restlichen 
mittelalterlichen kunstgütern des landes, 
sondern auch die ungewissheit, ob es sich 
überhaupt um ein mittelalterliches Bildwerk 
handelt, haben wohl dazu geführt, dass eine 
abschließende Beurteilung dieses bemer-
kenswerten stückes noch aussteht. in der 
vergangenheit wurden Bedenken an der au-
thentizität der madonna geäußert, denn es 
könnte sich auch um eine Nachahmung einer 
mittelalterlichen skulptur handeln, die erst 
im 19. oder sogar frühen 20. Jahrhundert 
entstanden ist.15

Die zweite Figur, ein „Christus im elend”, 
befindet sich im Depot des im aufbau befind-
lichen historischen museums im schloss zu 
ventspils (dt. windau) und war infolgedessen 
dem kritischen Blick der jüngeren Forschung 
entzogen. in Folge der Wiederentdeckung 
dieses werkes und anschließender Nachfor-
schungen ist es geglückt, der ursprünglichen 
Provenienz dieser Figur auf die spur zu kom-
men.16 

Mondsichelmadonna in kuldīga
unser augenmerk richtet sich zunächst 

auf die mondsichelmadonna der katholischen 
st. trinitatiskirche in kuldīga, die erst 1646 
erbaut wurde.17 Die madonna steht in dem 
schrein eines spätbarocken altarensembles 
auf dem nördlichen seitenaltar (abb. 1).18 
Die Provenienz der Figur ist äußerst lücken-
haft dokumentiert und die Quellenlage un-
zuverlässig. Bisher war man davon ausge-
gangen, dass das schicksal dieser madonna 
aufs engste mit der Geschichte kurlands ver-
knüpft ist. Denn sowohl mündliche als auch 
später zu Papier gebrachte Überlieferungen 
berichten von einer herkunft aus der kirche 
des schlosses in kuldīga, das zwischen 1596 
und 1617 herzog wilhelm von kurland als 
residenz gedient hatte. im Jahre 1656 wur-
de kuldīga von den schweden erobert und 

abb. 1a: kuldīga, trinitatiskirche, madonna 
auf der mondsichel. 2011
Foto: u. albrecht
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das schloss ausgeplündert. 1701 wurde die 
stadt erneut von den schweden erobert und 
das schloss verwüstet. Der Federzeichnung 
der schlossruine von F. waeber von 180219 
liegt wohl ein älteres vorbild zu Grunde. Denn 
bereits 1717 wurde das schloss abgerissen, 
die kirche blieb allerdings noch bis 1732 in 
Gebrauch.20 

Nahezu alle zum katholischen religions-
kult notwendigen kirchlichen Gerätschaften 
der schlosskapelle wurden offenbar bereits 
bei einführung des lutherischen Gottesdiens-
tes aus der kirche entfernt und dem Bürger-
meister übergeben. aus einem verzeichnis 
der Gerätschaften der schlosskirche aus 
dem Jahr 1535 geht hervor, dass sich in der 
schlosskirche zu diesem Zeitpunkt nur noch 
drei kelche mit zwei Patenen zum Gebrauch 
des Pastors befanden, während die übrigen 

Gerätschaften im schloss aufbewahrt wur-
den.21 ausschließlich kleineres kirchengerät 
aus edelmetall sowie weniger wertvolle Ge-
genstände wurden vom damaligen „haus-
komthur” in verwahrung genommen22 — 
eine mondsichelmadonna wird jedoch in 
diesem verzeichnis nicht erwähnt. Dies mu-
tet merkwürdig an, ebenso die tatsache, dass 
sich die große kuldīgaer madonna bei einer 
solch turbulenten vorgeschichte noch in re-
lativ gutem Zustand befindet. es lässt uns an 
der ursprünglichen herkunftsthese zweifeln. 

in diesem Zusammenhang verdient eine 
Bemerkung von martin konrad aus dem Jah-
re 1938 Beachtung: aus einer mitteilung 
von Dir. w. treu aus kuldīga an h.P. kügler 
vom 26. Juli 1937 geht hervor, dass „Pas-
tor harff um 1860 die madonna vom Boden 
der katharinenkirche23 heruntergeholt und 
der katholischen kirche übergeben hat. […] 
henning, der jede historische und kulturge-
schichtliche kleinigkeit 1809 gewissenhaft 
registriert, weiss nichts von ihr. sie muss 
also zwischen 1809 und 1860 aufgefun-
den worden sein. Die Überlieferung sagt, in 
einem verschütteten raum im (auch wohl 
heute noch unter der erde erhaltenen) kel-
lergeschoss der Burg. wie lange sie dann 
auf dem Boden der katharinenkirche bis zu 
ihrer wiederentdeckung durch Pastor harff 
gelegen hat, lässt sich nicht feststellen”.24 
Die ev.-luth. katharinenkirche war bald nach 
1567 an stelle einer verfallenen kirche aus 
katholischer Zeit erbaut worden.25 es wäre 
also möglich, dass die mondsichelmadonna 
aus dem katholischen vorgängerbau stammt.

immerhin scheint sich der Zeitpunkt zu 
dem die skulptur an ihren heutigen standort 
gelangte, durch weitere indizien eingrenzen 
zu lassen. auf einem älteren schwarzweiß-
Foto aus der „sammlung Campe” im herder-
institut in marburg,26 befindet sich auf dem 
unterlegkarton eine altertümliche, hand-
schriftliche Notiz von Pastor Poh[?]rt.27 Die-
se besagt, dass die skulptur durch die ver-
mittlung des evangelischen Pastors harff im 

abb. 1b: kuldīga, trinitatiskirche,  
madonna auf der mondsichel (marburg, 
Herderinstitut, inv. nr. 4d1129a, aufn. 
1952. k. kluge & ströhm, meine, Grifhorn) 
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Jahre 1850 in die trinitatiskirche gelangte, 
ursprünglich jedoch aus der schlosskirche 
zu kuldīga stammen könnte. Darüber hinaus 
befindet sich auf dem karton die zusätzliche 
anmerkung „restauriert anfang des xx. Jh.” 
(abb. 2). Dass diese Notiz vermutlich in den 
1930er Jahren oder kurz darauf dem Foto 
hinzugefügt wurde, lässt sich aus der tatsa-
che ableiten, dass die Fotos des architektur-
historikers Paul Campe (1885–1960) laut 
auskunft des herder-instituts überwiegend in 
diesem Jahrzehnt entstanden sind. 

mehrere Fakten weisen darauf hin, dass 
die skulptur tatsächlich erst viele Jahre 

nach Baubeginn der st. trinitatiskirche an 
ihren heutigen standort gelangt ist. warum 
dies erst zu diesem späten Zeitpunkt ge-
schah, bleibt vorläufig unklar. Denn bereits 
1641 wurde der Boden, auf dem st. trini-
tatis gebaut werden sollte, geweiht und der 
Grundstein gelegt. Doch geriet das Projekt 
alsbald ins stocken. man kam nicht nur der 
auszahlung der Gelder an die Pfarrer nicht 
nach, auch die kirche wurde derart vernach-
lässigt, dass sie, wie aus den visitationsakten 
von 1739 hervorgeht, von einsturz mehrfach 
bedroht war. Die Deckengewölbe waren so 
schadhaft, dass sich der Pfarrer schon 1736 

abb. 2:  
kuldīga, 

trinitatiskirche, 
madonna auf 

der mondsichel. 
Foto vermutlich 

aus den 
späten 1930er 

jahren mit 
handschriftlicher 
notiz (marburg, 
Herderinstitut, 

inv.nr. 128281, 
sammlung 

Campe) 
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gezwungen sah, die messen in seiner eige-
nen wohnung abzuhalten. am 3. april 1743 
hielt Joseph Dominik v. kozielst Puzyna, Bi-
schof von livland und Pilten (1741–1752), 
die visitation in der kirche. laut des von ihm 
unterschriebenen rezesses waren zu die-
sem Zeitpunkt das kirchengewölbe und die 
mauern wieder hergestellt und es befanden 
sich drei neue altäre in der kirche. Puzyna 
hielt am 10. september 1746 eine zweite 
visitation ab, bei der die kostenrechnung für 
den Bau erstellt wurde. es ist somit davon 
auszugehen, dass die kirche nach einer Bau-
zeit von rund 100 Jahren endlich vollendet 
worden war. Drei Jahre später, am 3. august 
1749, weihte der Bischof die kirche ein und 
widmete sie der hl. Dreifaltigkeit und den 
aposteln simon und Judas. Zum Gedenken 
daran wurde in der kirche eine inschriften-

tafel aufgehängt, die diesen historischen mo-
ment bezeugt.28 1756 erfolgte eine weitere 
visitation, die Bischof antonius durchführte. 
Demnach waren in der kirche zu diesem Zeit-
punkt schon alle altäre vorhanden: der große 
altar der heiligen Dreifaltigkeit, der altar des 
hl. kreuzes, der der mutter Gottes sowie der 
des hl. Johann Nepomuk, an dem damals 
gerade gemalt wurde, nebst zwei Beichtstüh-
len.29

Die fast lebensgroße madonna steht in 
einem schmalen, hölzernen schrein mit 
rokoko–Ornamenten auf dem nördlichen 
Nebenaltar, der diagonal zur kirchenachse 
platziert ist (abb. 3). sowohl dieser als auch 
sein gegenüberliegendes Pendant stammen 
offensichtlich aus der gleichen Zeit und der-
selben werkstatt, während der klassizistische 
hochaltar etwa erst ein halbes Jahrhundert 
später entstanden ist.30 Die inschrift auf ei-
nem schild, der von einem engel in der Be-
krönung des nördlichen Nebenaltars gehalten 
wird, liefert aufschluss über die entstehung 
der hölzernen aufsätze der beiden Nebenaltä-
re: Gott / zu Ehren / hat diesen Al / tar bauen 
und / vermalen las / sen mathias / krakowsky 
/ anno / 1777. Die aufsätze der Nebenaltä-
re kamen somit erst knapp drei Jahrzehnte 
nach der offiziellen weihe der kirche hinzu. 
vertraut man der Notiz, dass die mondsichel-
madonna erst 1850 in die kirche gelangte, 
so ist sie nicht unmittelbar, sondern erst eini-
ge Zeit nach dem einbau der altaraufsätze in 
das ensemble integriert worden. 

aber auch die konstruktion des altar-
aufsatzes selbst legt nahe, dass die mond-
sichelmadonna erst zu einem Zeitpunkt in 
die kirche gelangte, als die innenausstattung 
bereits weitgehend komplett war. Der altar-
aufsatz scheint nicht eigens für die aufnahme 
dieser Figur angefertigt worden zu sein. Denn 
zum einen sind in allen anderen altaraufsät-
zen der kirche Gemälde eingelassen, zum 
anderen wirkt die Öffnung des schreins viel 
zu groß für die zierliche madonna. Die Figur 
steht deshalb erhöht auf einer ca. 40 cm 

abb. 3: kuldīga, trinitatiskirche, madonna 
auf der mondsichel, nördlicher nebenaltar 
(marburg, Herderinstitut, inv. nr. 4d1128. 
aufn. 1952. k. kluge & ströhm, meine, 
Grifhorn)
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hohen kiste aus Nadelholz. an der abgesäg-
ten unterseite der Figur ist eine maschinell 
gesägte, polygonale standplatte angesetzt 
(abb. 4). eine mehrere Zentimeter starke, 
halbrunde holzplatte, auf die eine schlan-
ge mit einem apfel im maul gemalt ist, ist 
heute gegen die vorderseite dieser schlicht 
gezimmerten kiste gelehnt. Die Platte ka-
schiert nicht nur die simple kiste, sie erwei-
tert auch die ikonographische Bedeutung der 
mondsichelmadonna. Diese abdeckung, die 
offensichtlich aus einem anderen Zusammen-
hang herrührt, dürfte irgendwann nach 1850 
dort ‚abgestellt‘ worden sein, anderseits auch 
nicht sehr viel später, da sie bereits auf dem 
Foto der sammlung Campe zu sehen ist. Das 
scheibenähnliche Gebilde ist auf Grund sei-
nes malstils in die Barockzeit zu datieren. es 
ist zur hälfte abgesägt und gleicht einer hal-
ben erdkugel. welche Funktion es ehemals 
ausfüllte, bleibt unklar. Der hier neu konst-
ruierte Zusammenhang mit maria als neuer 
eva, die auf die schlange tritt, findet durch-
aus ikonographische entsprechungen im frü-
hen 16. Jahrhundert, etwa auf dem steinre-
lief der rosenkranzmadonna aus dem Dom 
zu Osnabrück (um 1520/25) von evert van 
roden. Dort ist in der großen, beschädigten 
mondsichel ein nach oben gewandtes, männ-
liches antlitz zu erkennen; dahinter kommt 
die schlange hervor mit drohend geöffneten 
rachen.31 

Neben der handschriftlichen Notiz auf 
dem bereits erwähnten Foto der „sammlung 
Campe”, deutet einiges darauf hin, dass die 
madonna zusammen mit allen anderen Ba-
rockfiguren des altars im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts eine Neufassung erhielt. 
Diese Fassung der madonna ist sehr umsich-
tig und mit profunder kenntnis mittelalter-
licher Ornamentik hinzugefügt worden. sie 
entspricht der der übrigen heiligenfiguren 
des altars, sowohl in der Farbgebung als 
auch in Details wie dem Goldornament am 
mantelsaum (abb. 5). Die Fassung ist nicht 
schadhaft und weist keinerlei spuren einer 

darunter liegenden, älteren Bemalung auf. 
Das motiv der aufgemalten Goldborte am 
saum des blauen mantels der maria erin-
nert an die antwerpener malerei des frühen  
16. Jahrhunderts. 

abb. 4: kuldīga, trinitatiskirche, madonna 
auf der mondsichel, detail. 2011
Foto: u. albrecht

abb. 5: kuldīga, st. trinitatiskirche, 
madonna auf der mondsichel, detail vom 
Goldornament am mantelsaum. 2011
Foto: u. nürnberger
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maria steht hoheitsvoll mit ausschreiten-
dem linken Fuß auf einer glatt gestalteten, 
kleinen mondsichel, wodurch ihr körper eine 
leicht geschwungene haltung annimmt. Die 
zur seite schwingende rechte hüfte und der 
nach vorne geschobene leib fangen das Ge-
wicht des auf ihrem rechten arm sitzenden 
kindes auf. ihre eigenwillige Gesichtsphysio-
gnomie ist geprägt von einer breiten kopfform 
mit auffallend weit auseinanderstehenden 
augen und breitem Nasenbein. Der kleine 
Jesusknabe thront aufrecht und mit parallel 
angewinkelten Beinen auf ihrem rechten arm 
und schaut mit erhobenem haupt zur sei-
te. maria trägt ein langärmeliges, gegürtetes 
kleid. Die oberhalb ihrer taille ansetzenden, 
steifen röhrenfalten werden fast gänzlich 
durch den weiten, bodenlangen umhang 
verdeckt. von den schultern herabfallend, 
wird der umhang in halber höhe unter dem 
rechten arm vor ihren leib geführt, und mit 
ihrem linken arm gegen den leib gepresst. 
Die virtuose Behandlung dieses umhangs 
verleiht der Figur struktur und ausdruck. vor-
ne sinken die tief hinterschnittenen, vielfach 
geknickten und scharfgratig geschnittenen 
stoffmassen in spitz zulaufenden, dreiecki-
gen schüsselformationen und prismatischen 
Faltenbrechungen und stoffknickungen nach 
unten. unterhalb dieses stark geglieder-
ten Gewandbereichs liegt der stoff eng am 
Ober- und unterschenkel des ausschreiten-
den linken Beines an; unterhalb des linken 
knies entstehen zwei gratige Faltenstege, die 
in einen Faltenumschlag, eine Ohrenfalte, 
münden, wie sie ähnlich bei Figuren von veit 
stoß, Claus Berg und Benedikt Dreyer auf-
treten. 

Die konstruktionsmerkmale der schnitz-
figur widersprechen nicht der im mittelalter 
üblichen Fertigungsweise.32 Die Figur ist 
dreiviertelrund geschnitzt, nicht ausgearbei-
tet sind die haare am massiven hinterkopf 
der maria und des Jesuskindes. Die Figur ist 
an der rückseite oberhalb des sockels bis zu 
den schultern sorgfältig ausgehöhlt, nur ein 

schmaler, glatter randsteg wurde belassen. 
Die gesamte aushöhlung ist mit einer dicken 
weißen Grundierung (kreide?) bestrichen, die 
wiederum mit einem dunklen anstrich verse-
hen ist, vermutlich um vor äußeren einflüs-
sen, etwa anobienbefall oder Feuchtigkeit, zu 
schützen und der Figur zusätzliche stabilität 
zu verleihen. ein Dübelloch am rückwärtigen 
randsteg der madonna könnte entweder auf 
eine frühere Befestigung in einem schrein 
oder aber auf ein plastisch bearbeitetes rück-
brett hinweisen, was jedoch einer aufstellung 
in einem retabel widersprechen würde. 

maria und der Jesusknabe scheinen aus 
einem stück gearbeitet zu sein, nur der rech-
te unterarm des kindes und die linke hand 
mariens sind — deutlich erkennbar — ange-
setzt. Ob es sich bei diesen teilen um spätere 
ergänzungen handelt, ist nicht eindeutig zu 
erkennen. allerdings entspricht die armhal-
tung des kindes nicht dem üblichen segens-
gestus Christi, so dass von einer neuzeitlichen 
ergänzung auszugehen ist. Ferner handelt es 
sich bei den kugeln der (abgearbeiteten?) 
marienkrone, dem Zepter, dem Nimbus des 
Jesusknaben und dem kleinen kreuz auf 
dem reichsapfel eindeutig um spätere er-
gänzungen. Die Beurteilung wird erheblich 
erschwert, da die gesamte Figur mit einer 
relativ intakten Farbfassung versehen ist, die 
sowohl anstückungen als auch werkspuren 
überdeckt. 

in der kalotte der madonna steckt offen-
bar der holzdübel der abgesägten handhabe 
für die einspannung in die werkbank (ø ca. 
2,5 cm). Dieser ist leicht erhaben und besteht 
anscheinend aus weichholz, da dort verstärkt 
wurmbefall zu erkennen ist. Die kalotte ist 
mit einem breiten hohleisen bearbeitet und 
mit einem gelben anstrich versehen. eine 
spätere Zutat ist sicherlich auch das lenden-
tuch des Jesusknaben aus geknülltem Perga-
ment, welches seine Blöße bedeckt. während 
im späten mittelalter der Jesusknabe zumeist 
unbekleidet dargestellt wurde, entsprach dies 
im 19. Jahrhundert nicht mehr den moral-
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vorstellungen. Die hellblaue Bemalung dieser 
Pergamentwindel dürfte zeitgleich mit der 
jetzigen Fassung der skulpturen aufgebracht 
worden sein.

sowohl die konstruktions- und Ferti-
gungsweise als auch das Figürliche der ma-
donna insgesamt entspricht anderen mittel-
alterlichen skulpturen. Darüber hinaus sind 
das ikonographische Programm sowie zahl-
reiche stilmerkmale — etwa die plastisch 
ausgearbeitete, bewegte Gewanddraperie 
mit Ohrenfalten, der klobig anmutende kuh-
maulschuh, die prägnante kopfform und der 
lockige haarschopf des kindes –charakteris-
tisch für die skulptur des frühen 16. Jahr-
hunderts. Genau betrachtet, lassen sich die 
genannten stilmerkmale in das Jahrzehnt 
1520-1530 einordnen. Die lebendige Ge-
staltung der Gewanddraperie, die kontrast-
reich der ansonsten starren Gesamtkomposi-
tion der madonna gegenübersteht, lässt sich 
mit der in der lübecker marienkirche 1942 
verbrannten lettnerfigur von Benedikt Drey-
er aufs engste in Beziehung setzen (abb. 6). 
sowohl komposition (das vorgestellte Bein 
und der kuhmaulschuh, der demonstrativ 
auf der mondsichel ruht) als auch Gestal-
tungsweise der Draperie zeigen frappante 
Ähnlichkeiten. hier wie dort wechseln sich 
bewegt zergliederte stoffpartien mit glatten 
und beruhigten teilen ab, wobei die Gewand-
gestaltung stets betont sichtbar die körper-
form der madonna wiedergibt. Die stoff-
schichtungen und der tief hinterschneidende 
schnitzduktus erzeugen graphisch wirkende 
hell-Dunkel-effekte, die der Figur volumen 
und raumpräsenz verleihen und außerdem 
für eine auf die Ferne klare ablesbarkeit der 
Formen sorgen. Ähnliches findet sich auch in 
der zeitgenössischen Druckgraphik, etwa bei 
albrecht Dürer (abb. 7). 

trotz dieser Fülle an übereinstimmenden 
merkmalen ist es dennoch bisher nicht gelun-
gen, weitere Beispiele in der skulptur des frü-
hen 16. Jahrhunderts ausfindig zu machen, 
die sich stilistisch direkt mit dieser Figur ver-

binden lassen würden. auffallend ist auch der 
in sich disparate stil der skulptur. einerseits 
weist der feiste Jesusknabe ein barockes er-
scheinungsbild auf, während andererseits die 
haare von maria streng-gotisch wirken, wo-
hingegen die Faltendraperie ebenfalls typisch 
ist für das erste viertel des 16. Jahrhunderts. 
Ob eine Überarbeitung der holzoberfläche 

abb. 6: Lübeck, marienkirche (Lettner), 
Benedikt dreyer, madonna auf der 
mondsichel (1942 verbrannt).
Foto: Bildarchiv st. annenmuseum, 
Lübeck
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dafür verantwortlich zu machen ist, lässt sich 
allerdings nur schwer prüfen, da das schnitz-
werk von einer intakten neuzeitlichen Fas-
sung komplett überdeckt ist.

Die hier dargelegten Beobachtungen stüt-
zen sich auf eine von der autorin im septem-
ber 2011 durchgeführte voruntersuchung. 
angesichts der Grenzen einer solchen unter-
suchung, steht eine endgültige Beurteilung 
des werkes noch aus.33 es muss daher offen 
bleiben, ob es sich bei der mondsichelmadon-
na in kuldīga um ein mittelalterliches werk 
oder um eine vorzügliche Nachbildung des 
frühen 19. Jahrhunderts handelt. Jedenfalls 
entspricht sowohl in seiner Fertigungsweise 
als auch im Figürlichen insgesamt das werk 
einer mittelalterlichen skulptur. Die vorliegen-
de studie beschränkt sich somit darauf, die 
madonna der Forschung erstmals zuzuführen 
und einen Diskurs in Gang zu setzen. eine 
gründliche technische untersuchung bleibt 
nach wie vor ein Desideratum und bildet die 

Grundlage für alle weiteren schlussfolgerun-
gen. Darüber hinaus erweist sich die studie 
zur kuldīga-madonna als lehrstück für den 
umgang mit werken ungeklärter Provenienz 
und offenbart — wie zahlreiche Diskussionen 
mit Fachkollegen deutlich gemacht haben — 
die Problematik hinsichtlich der Beurteilung 
von werken, die nicht eindeutig in das her-
kömmliche raster passen.

christus im Elend34 in Ventspils
eine zweifelsfrei mittelalterliche holz-

skulptur hingegen ist der „Christus im 
elend”, der sich zurzeit im Depot des histo-
rischen museums im ehemaligen schloss zu 
ventspils befindet (abb. 8).35 Die eigentliche 
herkunft des Bildwerkes war zuvor nicht be-
kannt, konnte aber jetzt im rahmen dieser 
untersuchung ermittelt werden. es stellte 
sich heraus, dass der Christus ursprünglich 
aus der st. michaelskirche von kihelkonna 
(dt. kielkond) auf der insel saaremaa (dt. 
Ösel) in estland stammt. Dort soll er, nach 
aussage von sten karling, in einer Nische 
gestanden haben.36 vermutlich ist die Figur 
in den wirren des Zweiten weltkrieges, oder 
kurz darauf, aus der kirche verschwunden. 
unter welchen umständen dies geschah 
und auf welchem wege diese Figur in die 
museumssammlung des schlosses gelangte, 
geht aus den museumsakten nicht hervor.37 
Jedenfalls stellt diese bemerkenswerte Figur 
eine willkommene erweiterung des kleinen 
Bestandes mittelalterlicher holzskulptur in 
lettland dar.

Christus sitzt in aufrechter haltung auf ei-
nem Felsblock. lediglich sein haupt ist etwas 
nach vorne gebeugt. Die massive Figur ist aus 
einem Baumstamm vollrund herausgearbei-
tet, so dass sie von allen seiten gleichwer-
tig anzuschauen ist. an der rückseite sind 
wirbelsäule und Perizonium vollständig plas-
tisch herausgearbeitet und im symmetrischen 
verlauf sechs haarsträhnen angeordnet. auf 
der schmalen, hohen kalotte saß gewiss eine 
Dornenkrone, die heute fehlt. sie wurde ent-

abb. 7: albrecht dürer, Heimsuchung 
(aus dem marienzyklus), ca. 1504
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weder abgearbeitet oder war eher von anfang 
an nur lose aufgesetzt, wie abdrücke an den 
seiten vermuten lassen. Größere Brand- oder 
schmauchspuren an der vorderseite der 
standplatte in der mitte und unterhalb des 
rechten Fußes dürften von kerzen herrühren. 
Die linke vordere seite der standplatte samt 
einem Großteil vom linken Fuß Christi ist aus-
gebrochen. auf einem Foto von ca. 1920/30 
aus der sammlung wolf im herder-institut in 
marburg ist dieser Fuß mit der darunter be-
findlichen standplatte noch vorhanden. aller-
dings ist auch ein breiter riss erkennbar, so 
dass anzunehmen ist, dass der teil zu diesem 
Zeitpunkt schon lose war (Abb. 9).38 es feh-
len beide, ehemals angeleimten unterarme,39 
die entweder in angewinkelter Position über 
der Brust verschränkt gewesen waren oder 
an den seiten herabhingen; die hände wären 
dann entweder auf dem schoß oder vor den 
knien gefaltet gewesen. Die überkreuzte hal-
tung von armen und händen hätte auf den 
Zustand der Fesselung verwiesen und damit 

abb. 8ab: ventspils, Historisches museum, Christus im Elend. 2011. Foto: u. albrecht

abb. 9: ventspils, Historisches museum, 
Christus im Elend. Foto von ca. 1920/30 
(marburg, Herderinstitut, sammlung 
Wolf, inv.nr. 227008)
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eindeutig auf die Passion Christi. aber auch 
weitere merkmale sind als anspielung auf 
die erlittene Passion zu verstehen, etwa der 
nackte, ausgemergelte körper mit den vorste-
henden rippen sowie der leidvoll verzogene, 
angespannte Gesichtsausdruck, der in der 
senkrecht verlaufenden Falte oberhalb der 
Nasenwurzel Christi seinen ausdruck findet.

während haupthaar, Oberkörper (Brust-
korb!), Beine und Füße der Figur nur schablo-
nenhaft geschnitzt sind, ist der ausarbeitung 
der Gesichtsphysiognomie und des Perizoni-
ums weitaus mehr aufmerksamkeit geschenkt 
worden. Bezeichnend sind die schmale Form 
des Gesichtes mit hoher stirn sowie die mar-
kant vortretenden wangenknochen und die 
von einer schmalen wulst scharf umrande-
ten augen. Oberhalb der vollen lippen des 
leicht geöffneten mundes ist ein schnurrbart 
angedeutet. Der lockige Backenbart verläuft 
zu beiden seiten symmetrisch und endet in 
zwei zur mitte eingedrehten haarzipfeln. Das 

Perizonium entfaltet ein lebendiges, sorgsam 
definiertes Faltenspiel; es ist locker über den 
schoß und das rechte knie gebreitet, dessen 
Form sich unter dem tuch abzeichnet. Die 
überhängenden Zipfel reichen an den seiten 
bis zur wade herab und enden in weich fal-
lenden, ondulierenden Falten. 

in der norddeutschen tafelmalerei des 
ersten Drittels des 15. Jahrhunderts ist dieser 
typus des „Christus im elend” im szenischem 
Zusammenhang der „kreuzbereitung”, nach-
zuweisen, beispielsweise in der sog. Gol-
denen tafel (hannover, Niedersächsisches 
landesmuseum) oder dem retabel der kano-
nischen tageszeiten im lübecker Dom (abb. 
10).40 in dieser szene sieht Christus seiner 
hinrichtung auf dem kalvarienberg entgegen, 
während die schergen ihn verhöhnen und 
um ihn herum geschäftig die kreuzigung vo-
rantreiben. er bildet in seiner verharrenden 
Pose einen kontrast zu dem lauten treiben 
der henkersknechte, welche löcher ins kreuz 
bohren oder um seinen mantel streiten. in der 
skulptur wird Christus aus dem Gesamtzu-
sammenhang isoliert. Der „Christus im elend” 
steht für eine ‚zeitliche‘ Darstellung des hei-
lands noch vor der kreuzigung im Gegensatz 
zum verwandten typus des ”schmerzens-
mannes”, der ahistorisch auf die Gesamtheit 
der Passion hinweist, indem er lebend die 
todeswunden trägt. Demzufolge fordert das 
Bildnis des „Christus im elend” den Gläubi-
gen dazu auf, alle Qualen und erniedrigungen 
denen Christus während der verhöre und auf 
dem kreuzweg ausgesetzt war, in Gedanken 
erneut zu durchleben, entsprechend der in 
der „meditationen vitale Christi” formulierten 
aufforderung, sich den Zustand Christi in den 
ruhigen momenten zwischen den einzelnen 
stationen der Passion vorzustellen.41 Gewiss 
unterstützte eine farbige Fassung diese Bot-
schaft, und so dürfte auch diese skulptur in 
ventspils ehemals farbig gewesen sein, wor-
auf reste von Grundierung verweisen (etwa 
unterhalb des rechten großen Zehs). vorzu-
stellen wäre ein von unzähligen Blutspuren 

abb. 10: Lübeck, dom, Retabel der 
kanonischen tageszeiten.
Foto: a. Henning
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und wundmalen überzogener leib Christi, 
wie er bei dem Bildwerk aus dem heiligen-
Geist-hospital in lübeck noch im Original 
erhalten ist (abb. 11).42

angesichts der vielzahl von Beispielen 
dieses Bildtypus aus der ersten hälfte des 
15. Jahrhunderts sah Gert von der Osten 
den gefesselten Christus in „Niederdeutsch-
land” vor der Jahrhundertwende entstehen. 
Gedanklich bestimmt wäre die Darstellung 
des „Christus im elend” durch die Passi-
onsmystik, die ende des 14. Jahrhunderts 
einen neuen höhepunkt erreichte. hinsicht-
lich seiner Gestalt ist er von der älteren und 
verbreiteten Bildform des „hiob im elend” 
abgeleitet. Die frühesten erhaltenen Beispie-
le des „Christus im elend” stammen aus der 
Zeit um 1400 und aus der ersten hälfte und 
um die mitte des 15. Jahrhunderts, etwa 
die Bildwerke in der klosterkirche in Preetz 
(schleswig-holstein), Georgskirche in Par-
chim (mecklenburg) und aus ratzeburg und 
Bücken (weser). Die Bildwerke im landes-
museum münster (in Osnabrück erworben), 
in der marienkirche zu königsberg in der 
Neumark, in Notre Dame zu tongeren und ki-
helkonna tragen noch deutlich den Formcha-
rakter des späten 14. Jahrhunderts, „sei es, 
dass sie diesem entstammen, oder, was bei 
ihrer meist nicht sehr hohen Qualität wahr-
scheinlich ist, dass sie ihn von einem arche-
typus übernommen haben”.43 Ferner lässt 
sich diese liste noch beliebig erweitern, etwa 
mit der bereits oben erwähnten skulptur aus 
dem heiligen-Geist-hospital in lübeck sowie 
den Figuren in der Dorfkirche in tetenbüll44 
und in der ev. Pfarrkirche in st. Johannis in 
Nieblum auf Föhr (letztere im mittelfach der 
Predella des hochaltarretabels, möglicher-
weise der ursprüngliche standort), sowie 
einigen schwedischen Beispielen, etwa aus 
der kirche in tönnersjö (museum halmstad/
schweden) und der klosterkirche in vads-
tena45. eine kleine Figur, die sich jetzt im 
städtischen museum in Flensburg befindet, 
stammt vermutlich aus Nordschleswig;46 

weitere Figuren aus Dänemark sind in Fløds-
trup bei Nyborg auf Fyn, ruds vedby bei sla-
gelse auf seeland und Øster egede bei Fakse 
nachweisbar.47 

Die teils delikate und sehr ausdrucksstar-
ke arbeit könnte, so sten karling, schon ge-
gen ende des 14. Jahrhunderts entstanden 
sein. Doch die Behandlung von haupt- und 
Barthaar deutet eher auf eine entstehung um 
1400 hin. Zu einer Datierung um 1400 oder 
etwas später gelangte auch Gert von der Os-
ten, der ebenso auf die formalen und stilisti-
schen widersprüche innerhalb der Figur ver-
wies. Der ondulierende Faltenverlauf an den 
seitlichen lendentuchzipfeln und der strenge 
Gesichtsausdruck von Christus untermauern 
eine Datierung um 1400-1425. mit ihm eng 

abb. 11: Lübeck, st. annenmuseum, 
Christus im Elend (ehemals Heiligen
GeistHospital). Foto: a. Henning
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verwandt sind der Christus aus der Georgska-
pelle in der marienkirche in königsberg (Bran-
denburg), Parchim (mecklenburg) und insbe-
sondere der ebenfalls qualitätsvolle Christus 
aus der klosterkirche in Preetz (schleswig-
holstein) (abb. 12).48 Die Preetzer Figur ist 
ebenfalls allansichtig gearbeitet und weist 
eine vergleichbare Gesichtsphysiognomie und 
Bartgestaltung auf. Ferner ist die Form des 
schädels ähnlich lang gezogen und charak-
terisiert sich durch eine hohe, runde kalotte. 
kennzeichnend sind auch die zum Dreieck ge-
formten Nasenflügel, die markant geschwun-
genen augenbrauen, der halb geöffnete mund 
und die fleischige unterlippe. ebenso ent-
sprechen sich die Form der Beine und der 

Füße. es gibt aber auch unterschiede, wie 
die scharfkantige und betonte Brustpartie des 
Preetzer Christus. Zudem weist das exemp-
lar in Preetz einen expressiven Naturalismus 
auf, der charakteristisch für das beginnende 
15. Jahrhundert ist. karling sah auch einen 
zeitlichen Zusammenhang mit dem Chris-
tus- und den dazugehörigen apostelfiguren 
eines verlorenen retabels in tandslet auf der 
dänischen insel als, die einer größeren Grup-
pe von werkstattarbeiten zuzurechnen und 
gegen ende des 14. und zu Beginn des 15. 
Jahrhunderts entstanden sind: der sog. „Bev-
toft-Gruppe”.49 eine herkunft des ventspilser 
„Christus im elend” aus lübeck, wie karling 
noch mutmaßte, ist allerdings auf Grund der 
holzart des Bildwerkes — vermutlich Pappel-
holz oder weide50 — auszuschließen, wenn-
gleich die stilistischen Bezüge zu Preetz sehr 
eng sind. 

Der ursprüngliche kontextuelle Zusam-
menhang dieser Figuren ist weitgehend un-
klar. Für annähernd lebensgroße Bildwerke 
des nahe verwandten ‚trauernden‘ typus — 
des sog. „Christus auf der rast” (mit in die 
hand gestütztem kopf) — reklamierte ulrike 
surmann51 die Funktion eines kultbildes auf 
einer kreuzwegstation.52 Für den zumeist klei-
neren Figurentypus des „Christus im elend” 
mit gekreuzten bzw. gefesselten armen oder 
händen, wie er mit endspiels und weite-
ren Beispielen um 1400 vor allem in Nord-
deutschland und dem Baltikum vertreten ist, 
erweist sich hingegen ein solcher Zusam-
menhang als problematisch.53 laut aussage 
von karling, stand die Figur aus kihelkonna 
in einer wandnische. Das relativ kleine For-
mat dieses frühen Bildwerks lässt auf eine 
Funktion als andachtsbild schließen. eine 
aufstellung der Figur in einer Nische oder in 
einem schrein erscheint jedoch auf Grund 
der sorgfältigen ausarbeitung der rückenpar-
tie — die übrigens auch bei anderen Beispie-
len des „Christus im elend” zu beobachten 
ist — widersprüchlich. unterhalb der stand-
platte der Christusfigur befindet sich eine 

abb. 12: Preetz, klosterkirche, Christus im 
Elend. Foto: amt für denkmalpflege, kiel
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größere Bohrung (ø 3,0 cm; t. 13,0 cm), die 
entweder als schmale aushöhlung zu deuten 
ist (zur verminderung der spannung im holz) 
oder aber zur Befestigung der Figur diente. es 
wäre zum Beispiel vorstellbar, dass die Figur 
zu bestimmten anlässen auf einen stab ge-
steckt wurde, um sie bei Prozessionen o.ä. 
mitzuführen — was wiederum ihre allseitige 
ansicht erklären würde. 

mit dem Bau der st. michaelskirche in ki-
helkonna wurde unter dem Bischof von Ösel-
wiek und dem livländischen Orden mitte des 
13. Jahrhunderts begonnen, womit sie zu 
den ältesten kirchen der insel zählt. sie soll 
bereits in den 1260er Jahren fertiggestellt 
gewesen sein. mit dem Christus im elend ist 
das einzige erhaltene mittelalterliche aus-
stattungsstück dieser kirche nun wiederge-
funden. Das wissen um seine ursprüngliche 
herkunft schien verloren gegangen, denn 
in jüngeren Publikationen wird der Christus 
schon nicht mehr mit der kirche in verbin-
dung gebracht.54 

Bei der Christusfigur handelt es sich 
vermutlich um ein importwerk. Neben 
westfälischen einflüssen, die sich in der 
kirchenarchitektur des dritten viertel des  
13. Jahrhunderts widerspiegeln, befand 
man sich vermutlich in weiterem aus-
tausch über die Pilger. 1204 gewährte Papst  
innozenz iii den kreuzfahrern gegen das alte 
livland (marienfahrer) ähnliche rechte wie 
den Jerusalemfahrern. eine der hauptrouten 
der Pilger führte durch schweden nach Got-
land und von dort über saaremaa auf das 
Festland. vermutlich rasteten die kreuzfahrer 
in den kirchen, wodurch auf diesem wege 
kunstwerke auch in abgelegene Gemein-
dekirchen gelangten. kihelkonna war eines 
der wichtigsten Zentren auf saaremaa. es 
lag an der straße, die den westen von saa-
remaa mit dem Festland verband und über 
einen wichtigen hafen verfügte.55 ein rela-
tiv kleines werk, wie der Christus im elend, 
konnte leicht auf diesem wege mitgebracht  
worden sein.

Anmerkungen
1 riga, museum für stadtgeschichte und schiff-

fahrt (rīgas vēstures un kuģniecības muzejs): 
Fragment eines retabels mit dem marientod 
aus dem schwarzhäupterhaus; vermutlich aus 
der Petrikirche, wo die Bruderschaft der Großen 
Gilde (rīgas lielā ģilde) eine kapelle besaß. seit 
1940 im museum (inv. Nr. vrvm 53830). Zwei 
(ehem. drei) heiligenfiguren aus der kapelle der 
schwarzhäupter in der Franziskanerkirche st. 
katharinenkirche (inv. Nr. vrvm 53832, vrvm 
53833). mondsichelmadonna (sog. Docke) aus 
der Großen Gilde, davor angeblich st. Petrikir-
che (inv. Nr. vrvm 174108). — riga, muse-
um für Geschichte lettlands (latvijas vēstures 
muzejs): triumphkreuz, ehem. st. Jakobikirche 
(inv. Nr. vs 135).

2 Pauls kampe [d.i. Paul Campe]: rīgas sv. Pētera 
baznīcas būvvēsture. in: senatne un māksla 3 
(1939), s. 78; elita Grosmane: hochmittelal-
terliche Plastik im Ostseeraum und ihre stilver-
bindungen: Zur Frage nach der rolle der hanse 
bei der verbreitung der mittelalterlichen Plastik 
im Baltischen raum. in: Die stadt im euro-
päischen Nordosten. kulturbeziehungen von 
der ausbreitung des lübischen rechts bis zur 
aufklärung. Beiträge anläßlich des ii. interna-
tionalen symposiums zur deutschen kultur im 
europäischen Nordosten der stiftung zur Förde-
rung deutscher kultur, tallinn 10.–13.9.1998 
(= veröffentlichungen der aue stiftung helsin-
ki 12), hrsg. von robert schweitzer und wal-
traud Bastman-Bühner. helsinki/lübeck 2001,  
s. 527–541.

3 Constantin mettig: urkundliche Beiträge zur 
Geschichte des rigaschen Domes. in: Balti-
sche monatsschrift 23 (1886), s. 571–585; 
h[ermann] von Bruiningk: Die altäre der Dom-
kirche zu riga im mittelalter. in: sitzungsbe-
richte der Gesellschaft für Geschichte und al-
terthumskunde der Ostseeprovinzen russlands 
aus dem Jahre 1901. riga 1902, s. 8–13; 
Grosmane: Plastik (wie anm. 2), s. 528. 

4 schragen der Gilden und aemter der stadt riga 
bis 1621, bearb. von wilhelm strieda und Con-
stantin mettig. riga 1896, s. 507ff.

5 am 6. märz 1524 plünderten Bilderstürmer 
das Franziskanerkloster in riga, am 10. märz 
zerschlugen die schwarzhäupter ihren altar in 
der Petrikirche, und in den folgenden tagen 
wurden fast alle übrigen altäre und heiligen-
bilder der rigaer kirchen zerstört. Die schatz-
kammer des rigaer Doms wurde zugunsten der 
stadt enteignet, vgl. Grosmane: Plastik (anm. 
2), s. 528. Zu den schwarzhäuptern: wilhelm  
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Neumann: lübecks künstlerische Beziehungen 
zu alt-livland. in: mitt. d. vereins f. lübeckischen 
Geschichte und altertumskunde 13 (1918),  
Nr. 6, s. 93–108, hier s. 96 und herbert spliet: 
Geschichte des rigischen Neuen hauses, des 
später sogen. könig artus hofes, des heutigen 
schwarzhäupterhauses zu riga. riga 1934. 
siehe auch erik thomson: Die Compagnie der 
schwarzhäupter zu riga und ihr silberschatz. 
lüneburg 1974, s. 13f.

6 wilhelm Neumann: werke mittelalterlicher 
holzplastik und malerei in livland und estland. 
lübeck 1892, s. 1f.; Neumann: Beziehungen 
(wie anm. 5), s. 93–108.

7 k. hoffmann: volkstum und ständische Ord-
nung in livland: Die tätigkeit des Generalsuper-
intendenten sonntag zur Zeit der ersten Bauern-
reformen. in: schriften der albertus-universität 
/ Geisteswissenschaftliche reihe 23 (1939),  
s. 27; Grosmane: Plastik (anm. 2), s. 528.

8 1945 ging der hl. mauritius (ehem. museum 
für stadtgeschichte und schifffahrt) bei einem 
evakuierungstransport innerhalb der heutigen 
Grenze von tschechien verloren.

9 vgl. die hochrechnung von Jan von Bonsdorff 
in: sten karling und die erforschung der mit-
telalterlichen holzskulptur vor dem zweiten 
weltkrieg als ausgangspunkt für die heutige 
Forschung. in: sten karling und kunstgeschich-
te im Ostseeraum, hrsg. von krista kodres et.al. 
(= estonian academy of arts Proceedings 6), 
eesti kunstiakadeemia. tallinn 1999, s. 22.

10 sten karling: medeltida träskulptur i estland. 
stockholm 1946. 

11 Dazu: rasa Pārpuce: Die umsiedlung der 
Deutschbalten und die kulturgüter lettlands. 
Das historische museum der stadt riga. in: 
Das Dommuseum in riga. ein haus für wissen-
schaft und kunst, marburg, herder-institut u. 
rigaer museum für stadtgeschichte und schiff-
fahrt. marburg/lahn 2001, s. 107–115 sowie 
Dies.: Das Problem der Baltischen kulturgüter 
im kontext der umsiedlung der Deutschbalten. 
riga 2010 [unveröffentlichte Dissertation, lat-
vijas universitāte, riga 2010], deutsche Zu-
sammenfassung auf s. 28.

12 Notarieller vertrag vom 25.11.1940 zwischen 
Jēkabs klugmanis und dem museum über die 
leihgabe von 118 Objekten. als treuhänder 
wurde Frau l. levins eingesetzt, als Notar herr 
m. krons. eine abschrift des vertrages befindet 
sich im archiv des museums für stadtgeschich-
te und schifffahrt (riga) unter der aktennum-
mer „u-2/25” (1936–41). es handelt sich um 
folgende stücke: madonna mit kind (vrvm 

57875), anna selbdritt (vrvm 53834), fünf 
heiligenfiguren aus einem verlorenen retabel 
(vs 204-207, vrvm 57889). — ich danke 
Dr. rasa Pārpuce und anita Gailiša (leiterin 
der abteilung für sammlungsdokumentation), 
museum für stadtgeschichte und schifffahrt in 
riga, für ihre freundliche unterstützung.

13 Die autorin bereitet eine Übersicht der mittel-
alterlichen holzskulptur in lettland vor, wo auf 
dieses Problem ausführlich eingegangen wird.

14 martin konrad: madonnen im spätmittelalterli-
chen riga. in: Baltische monatshefte 4 (1938), 
s. 202–215, hier s. 214 f. u. anm. 20, abb. 
5 machte auf diese skulptur erstmals aufmerk-
sam. eine erwähnung der skulptur ebenfalls 
bei s. Cielava: (hrsg.): materiāli feodālisma 
posma latvijas mākslas vēsturei, 4. ausg. riga 
1989, s. 66f.; zuletzt elita Grosmane: viduslai-
ku kokgriezumi latvijā. in: letonica 2 (1998),  
s. 45–77, hier s. 72, m. abb.

15 vgl. Cielava: (hrsg.): materiāli (wie anm. 14), 
s. 66f.

16 ich danke armands vijups vom historischen 
museum in ventspils, der mich auf dieses stück 
aufmerksam machte.

17 ernst hennig: Geschichte der stadt Goldingen 
in kurland, 1. theil. mitau 1809 [Nachdruck 
1973], s. 285ff. Die Gründung der katholi-
schen trinitatiskirche in kuldīga inmitten einer 
reformierten kirchenlandschaft erklärt sich u.a. 
durch das abkommen zwischen könig wla-
dyslaw iv. von Polen und Jakob kettler, das 
letzterem die lehnsfolge im herzogtum nach 
dem tod herzog Friedrichs zusicherte. Bei sei-
ner Belehnung 1639 musste Jakob allerdings 
einige versprechen eingehen, u.a. dass er den 
katholischen religionsverwandten in kurland 
die gleichen rechte einräume, die ausbreitung 
dieser konfession im lande keineswegs behin-
dere und zwei katholische kirchen erbauen und 
unterhalten wolle. Die erste kirche war kuldīga, 
die zweite Jelgava/mitau. Zu kuldīga s. auch: 
Baltisches historisches Ortslexikon (= Quellen 
und studien zur Baltischen Geschichte, Bd. 8/
ii), hrsg. von hans Feldmann und heinz von zur 
mühlen, teil ii: lettland (südlivland und kur-
land) köln/wien 1990.

18 mein herzlicher Dank gilt Ojārs spārītis, der 
mich auf dieses stück aufmerksam gemacht 
hat. 

19 mitau, kurl. Prov. mus. mappe iii, 85.2689, Nr. 
30; vgl. marburger Bildarchiv mikrofiche lett-
land/Goldingen, Nr. 319, F 8.

20 Baltisches historisches Ortslexikon (wie anm. 
17), s. 187f.



71

sChiCksale mittelalterliCher kuNstDeNkmÄler im ehemaliGeN herZOGtum kurlaND. 
erste erkeNNtNisse

21 lt. hennig: Geschichte (wie anm. 17), 
s. 37f., 202, 331f. befand sich unter den stadt-
papieren ein schein vom 3. april 1734 über das 
dem Bürgermeister Brasch zur einstweiligen 
verwahrung abgelieferte „schloss–kirchen–Ge-
räthe”, ausgestellt vom sekretär Fabricius an die 
verwitwete Präpositin Neresius. 

22 hennig: Geschichte (wie anm. 17), Beylage 
No. iii: „im jare dusent 5 hundert 35 hefft her 
Cristoffer von der leyen [der damalige haus-
komthur] in sinem afbrecken [abrechnung] 
geleuerth dat smide [Geschmeide, Pretiosen] 
der parkerken to goldingen mit sampth den 
vormundern [vorstehern] welke smide steit 
tho slote [zu schloß] in guder vorwaringe unde 
ist dat nageschreuene stuck bi stucke”. Dar-
in aufgeführt: 1 silbernes rauchfass, 1 große 
monstranz, 1 kleine monstranz mit reliquien,  
1 großer Beryll [= als schmuckstein verwende-
tes mineral], 1 silbernes kreuz mit vier Beryllen, 
1 großes, vergoldetes schiebetäfelchen, 1 holz-
täfelchen mit silberbeschlägen und reliquien,  
1 große krone mariens, 2 kleine kronen, 6 
kelche mit 6 Patenen ( „der ist orer 3 mit 2 pa-
tinen benedden in der kerken de brucket me”), 
1 silberne ehrensambüchse, 1 silbernes kreuz,  
2 silberne Äpfel, 1 Paar schnallen, 1 Paar 
schnallen mit einem kruzifixus, 1 vergoldetes 
schloss, 32 haken mit Ösen, 1 kleiner vergol-
deter kruzifixus, ein kleines kristall in silber 
eingefasst usw. 

23 hennig: Geschichte (wie anm. 17), s. 197f.; 
Baltisches historisches Ortslexikon (wie anm. 
17), s. 188. Neben der schlosskirche gab es 
in kuldīga in katholischer Zeit nur noch eine 
weitere katholische kirche, an deren stelle die 
ev.-luth. katharinenkirche bald nach 1567 er-
baut wurde sowie 1469 die kapelle st. antonii 
und in der Ordenszeit zwei kapellen st. Peter 
und st. anna in den vorstädten Peterfeld und 
annenfeld.

24 konrad: madonnen (wie anm. 14), s. 214, 
anm. 20. 

25 Baltisches historisches Ortslexikon (wie anm. 
17), s. 188.

26 mein aufrichtiger Dank gilt Dietmar Popp, her-
der-institut marburg, der mich auf dieses Doku-
ment hingewiesen hat. herder-institut marburg, 
slg. Campe, inv. Nr. 128281. Das herder-ins-
titut verfügt über den Nachlass des architektur-
historikers Paul Campe (1885–1960) mit einer 
kunst- und baugeschichtlichen materialsamm-
lung zu livland und kurland. 

27 Der mittlere Buchstabe des mit Bleistift ge-
schriebenen Namens wurde nachträglich über-

schrieben und ist daher missverständlich. ver-
mutlich handelt es sich um den Buchstaben „h”. 

28 text wie 2011 vorgefunden: hÆC / eCClesia 
CathOliCa GOlDiNGeNsis / fundata est a cel-
sissimo principe iaCOBO gloriosae memoriae • 
/ DuCe Curlandiæ • et semigalliæ • vi feudi • 
anno millesimo / sexcentesimo quadragesimo. 
et a Celsissimis success= / soribus ejus in fabri-
ca conservata hucusquè semper • demum / aB 
illustrissimO exCelleNtissimO aC reve-
reN= / DissimODOmiNO DOmiNO iOsePhO 
DOmiNiCO De kOZielsk • / PuZyNa • / Dei 
& ap[o]stolicæ sedis gratia episcopo livoniæ 
& Piltinensis consecrata / est die 3tia mensis 
augusti & sanctissimæ trinitati nec non sanctis 
apostolis / simoni & ludæ dedicata Procujus an-
niversaria die Dominica tertia / septembris as-
signata est • anno Domini • / mDCCxlix / sub 
adm rñd. Parocho simone ignatio langh[?]
annig /. — vgl. marburger Bildarchiv Nr. 319 
(lettland/Goldingen) inv. Nr. 152 708 (mikrofi-
che Nr. F4); hennig: Geschichte (wie anm. 17), 
s. 287ff., 294f. 

29 hennig: Geschichte (wie anm. 17), s. 295.
30 laut einer inschrift am altar wurde dieser 1818 

gestiftet.
31 reinhard karrenbrock: evert van roden. Der 

meister des hochaltars der Osnabrücker Johan-
niskirche. ein Beitrag zur westfälischen skulptur 
der spätgotik (= Osnabrücker Geschichtsquel-
len und Forschungen xxxi). Osnabrück 1992, 
s. 273, abb. 141, 230. vgl. auch Gertrud 
schiller: ikonographie der christlichen kunst. 
Gütersloh 1980, Bd. 4.2, s. 199 u. abb. 831. 
möglicherweise ist die Gestalt der schlange von 
der schilderung der tiere des strafgerichts, die 
über die Feinde Gottes herfallen werden (Jes 
34,14f.), abgeleitet. Der vom Propheten aus 
assyrisch-babylonischen mythologischen vor-
stellungen übernommene weibliche Nachtgeist 
(vulgata übersetzt lilith; luther: kobold), der 
vor allem Neugeborene zu vernichten sucht, 
geht in die christliche kunst als eine variante 
der Paradiesschlange ein. Die schlange, die 
nach 1 mos 3,15 zertreten werden wird, ist hier 
zugleich Drache, der dem apokalyptischen son-
nenweib entgegentritt (apk 12,2).

32 h. 153,0 cm; B. 34,5 cm (sockel); 
B. 45,0 cm (hüfte); t. 21,0 cm (sockel);  
t. 29,0 cm (Bauch). Die holzart konnte  
nicht mit zufriedenstellender Gewissheit ana-
lysiert werden. Das geringe Gewicht der rela-
tiv großen Figur und die helle Farbe des hol-
zes deuten jedoch auf weichholz — nicht auf  
eichenholz! — hin.



EIrOPAS PArADIGMAS LIVONIJAS UN  
LATVIJAS VēSTUrē, ArHITEkTūrā, MākSLā

72

33 so konnte die holzart nicht mit zufriedenstellen-
der Gewissheit analysiert werden, da Fassung 
und schutzanstrich an kalotte und ausgehöhlter 
rückseite keinen einblick auf das holz gewähr-
ten. auch war es nicht möglich, die Figur von 
der wand des engen schreins abzurücken oder, 
angesichts der knapp bemessenen Zeit der un-
tersuchung, aus dem schrein herauszunehmen. 
Deshalb konnten rück- und unterseite der Figur 
nicht begutachtet werden.

34 Gert von der Osten: Christus im elend (Christus 
in der rast) und herrgottsruhbild. in: reallexi-
kon der deutschen kunstgeschichte. stuttgart 
1954, Bd. 3., sp. 644. Nach Gertrud schiller: 
ikonographie der christlichen kunst. Gütersloh 
1968, Bd. 2, s. 95 ist „Christus im elend” der 
Bezeichnung „Christus in der rast” vorzuziehen, 
weil diese den unterschied zur herrgottsruh ver-
deutlicht.

35 ventspils muzejs, inv. Nr. vvm 5535 (1973); 
h. 67,0 cm; B. 26,0 cm (18,5 cm an der 
schulter); t. 24,0 cm. — vgl. karling: träskulp-
tur (wie anm. 10), s. 57–65, abb. 46–48 u.  
s. 262, kat. Nr. 4. — Die kalottenbohrung ist 
mit einem kleinen rechtwinkeligen holzdübel  
(ø ca. 0,8 cm) verschlossen. Drei einspann-
spuren der werkbank in der kalotte. Die 
schwundrisse im holz sind teils ausgespänt. 
Die holzoberfläche ist erheblich bestoßen  
(z. B. Nasenspitze) und weist spuren mecha-
nischer Gewalt (messer?) oberhalb der linken 
augenbraue und in der linken wange auf. ein 
kleiner holzdübel ist unterhalb der Nase ein-
gefügt und vermutlich eine spätere reparatur. 

36 sie ist zweifellos identisch mit jener Figur, abge-
bildet in der Publikation von karling: träskulptur 
(wie anm. 10), s. 57–59, Fig. 46-48; s. 262f., 
kat. Nr. 4; s. 274 (engl. summary).

37 erstmalige erwähnung der Figur in den mu-
seumsakten 1956. man hat sie in einer tru-
he im turm der kirche von Piltene (dt. Pilten) 
vorgefunden, wie aus einem eintrag von 1956 
im inventarbuch der sammlung des landesge-
schichtlichen museums ventspils hervorgeht 
(Quellen: ventspils novada pētniecības muze-
ja pamata fonda inventāra grāmata Nr. i,1 — 
857. — P.101 und ventspils vēstures muzeja 
pamatfonda uzskaite x 5264-6071. 1973 — 
P.92). 

38 sammlung wolf, herder-institut marburg, inv.
Nr. 227008. — Die Fotos in karling: träskulp-
tur (wie anm. 10), s. 262, kat. Nr. 4; s. 58f., 
Fig. 46–48 (abbildungsnachweis: Foto kjellin) 
zeigen vorder- und rückseite der Figur (ver-
mutlich in der kirche) sowie eine ansicht der 

linken seite. Zwei der Fotos (vorderansicht und 
von links) befinden sich heute im herder institut 
marburg (k. kluge & ströhm, meine, Grifhorn 
(hi 4 d 1015 und hi 4 d 1015a); ein weiteres 
Foto in der sammlung wolf im herder-institut, 
um 1920/30, (hi 227008), zeigt die Figur von 
vorne und ist vermutlich in der kirche aufge-
nommen worden. 

39 Nicht angezapft; die Oberfläche der armstümp-
fe aufgeraut mit gleichmäßig verlaufenden, teil-
weise sich kreuzenden ritzungen, welche zur 
besseren haftung der ehem. angeleimten un-
terarme beitrug.

40 Zur Goldenen tafel: michael wolfson: Nieder-
sächsisches landesmuseum hannover, landes-
galerie. Die deutschen und niederländischen 
Gemälde bis 1550. kritischer katalog. hanno-
ver 1992; zum retabel der kanonischen tages-
zeiten: u. albrecht, u. Nürnberger, J.-F. rich-
ter, J. rosenfeld u. C. saumweber: Corpus der 
mittelalterlichen holzskulptur und tafelmalerei, 
Bd. 2: hansestadt lübeck. Die kirchen der 
stadt, hrsg. von uwe albrecht. kiel 2012, kat. 
Nr. 15, s. 40ff.

41 Gert von der Osten: Christus im elend. ein nie-
derdeutsches andachtsbild. in: westfalen 30 
(1952), s. 185–198, hier s. 190f.

42 Nahezu lebensgroßer, an der rückseite ausge-
höhlter Christus vor einer thronartigen Dorsale 
auf dem Felsen sitzend; das Bildwerk ist den-
drochronologisch um oder nach 1400 datiert. 
Jetzt im st. annen-museum lübeck, inv. Nr. 62; 
dazu u. albrecht, J. rosenfeld, C. saumweber: 
Corpus der mittelalterlichen holzskulptur und 
tafelmalerei in schleswig-holstein, Bd. 1: han-
sestadt lübeck: st. annen-museum, hrsg. von 
uwe albrecht. kiel 2005, kat. Nr. 35, s. 147–
149 m. farbiger abb.

43 von der Osten: Christus (wie anm. 41), s. 
188ff. mit verweisen.

44 Die kunstdenkmäler der Provinz schleswig–hol-
stein. kreis eiderstedt, bearb. von Gustav Ober-
dieck et. al. Berlin 1939, s. 182.

45 karling: träskulptur (wie anm. 10), Fig. 53 und 
51.

46 wohl aus dem amt hadersleben, jetzt Flens-
burg, städtisches museum, inv. Nr. 4304; 
dazu: Jörn Barfod: kirchliche kunst in schles-
wig–holstein. katalog der sammlung des städ-
tischen museums Flensburg. heide 1986, kat. 
Nr. 21, s. 42 m. abb. sowie sissel F. Plathe, 
Jens Bruun: Danmarks middelalderlige altertav-
ler, Bd. 2. Odense 2010, s. 1307.

47 Plathe, Bruun: altertavler (wie anm. 46), Bd. 1, 
s. 243, Bd. 2, s. 815f., 1241.
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48 karling: träskulptur (wie anm. 10), s. 65, 262. 
siehe dort die abbildungen.

49 Plathe, Bruuns: altertavler (wie anm. 46), 
Bd. 2, s. 1004f. m. weiterführender literatur.

50 Nach karling: träskulptur (wie anm. 10), 
s. 262: eichenholz. Das geringe Gewicht und 
die struktur des holzes widersprechen jedoch 
dieser einschätzung.

51 ulrike surmann: Christus in der rast (= liebieg-
haus monographie 13). Frankfurt a.m. 1991,  
s. 37–40, 61, anm. 70 mit literaturangaben 
zum andachtsbild. 

52 Neben dem „rastenden” Christus, der dem ty-
pus mit gekreuzten armen in der tafelmalerei 
entspricht, ist der typus des „trauernden” Chris-

tus zu unterscheiden, der mit dem Gestus der 
melancholie (kopf aufgestützt in einer hand) 
jedoch erst seit der zweiten Jahrhunderthälf-
te in der skulptur seinen Niederschlag findet. 
vgl. surmann: Christus (wie anm. 51), s. 14; 
s. dort für weiterführende literatur zu diesem 
thema anm. 1.

53 vgl. ebd., s. 37–40, 61, anm. 75.
54 vgl. kaur alttoa: saaremaa kirikud. the Chur-

ches on the island of saaremaa. tallinn 2003, 
s. 28. Dem autor war dieses stück unbekannt, 
denn er schreibt, dass sich in der kirche keines 
der mittelalterlichen werke erhalten hat.

55 ebd., s. 15, 28.

VIDUSLAIkU MākSLAS PIEMINEkĻU LIkTENIS BIJUŠAJā kUrZEMES 
HErcOGISTē. PIrMIE rEZULTāTI. „MADONNA UZ MēNESS SIrPJA” kULDĪGAS 
SV. TrĪSVIENĪBAS BAZNĪcā UN „SāPJU krISTUS” VENTSPILS MUZEJā

Ulrike Nirnbergere

kopsavilkums

Atslēgas vārdi: sakrālās skulptūras, mākslas darbu autentiskums un izcelsme, vecuma 
datēšana, skulptūru tips — „sāpju kristus”

salīdzinot ar tuvākajām Baltijas jūras kaimiņzemēm, latvijas teritorijā līdz mūsdienām sagla-
bājušās salīdzinoši nedaudzas viduslaiku sakrālās koka skulptūras, kādas senāk kuplā skaitā 
greznoja teju katru katoļu dievnamu. iemesls milzīgajam mākslas vērtību zudumam meklējams 
galvenokārt svētbilžu grautiņos refomācijas laikā, daudzajos karos un arī 18. gs. gaumes dik-
tētajā baznīcu tīrīšanā no senāku mākslas stilu darbiem. Pētniecību latvijas gadījumā nopietni 
apgrūtina arī ļoti fragmentāri pieejamā dokumentācija par skulptūru izcelsmi un autentiskumu. 
No nepilnām trīsdesmit mūsdienu latvijas teritorijā apzinātām koka skulptūrām rakstā tuvāk 
aplūkotas divas — „madonna uz mēness sirpja” kuldīgas sv. trīsvienības romas katoļu baznī-
cā un „sāpju kristus” ventspils muzeja krājumā. abi 2011. g. izpētītie piemēri eksemplāriski 
rāda ne vien konkrēto sakrālo skulptūru māksliniecisko uzbūvi un stilu ietekmes, bet arī sniedz 
padziļinātu ieskatu vispārīgā metodiskā pieejā, kas nepieciešama neskaidras izcelsmes un 
grūti nosakāma vecuma mākslas pieminekļu pētniecībā. 
ar gandrīz dabiskā lielumā veidoto skulptūru „madonna uz mēness sirpja” saistītas vairā-
kas neskaidrības. Nav viennozīmīgi nosakāms, kopš kura laika skulptūra atrodas kuldīgas  
sv. trīsvienības baznīcā, tomēr tā, visticamāk, tur novietota 19. gs. vidū un nav uzskatāma par 
17./18. gs. baznīcas oriģinālā interjera sastāvdaļu. vēl grūtāk datējams ir skulptūras vecums. 
madonnas figūras konstrukcija, kokgrebumu maniere un plastiskā apģērba drapērija pilnībā 
atbilst 16. gs. 20.–30. gadu stilam. Citi skulptūras elementi — barokālais Jēzus bērna tēls vai 
gotiskais marijas matu veidojums tomēr liek nopietni apšaubīt skulptūras viduslaiku izcelsmi. 
Figūras vecuma datēšanu apgrūtina arī vēlākos gadsimtos uzklātais krāsas slānis. 
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izmēros mazākajai, bet izteiksmīgajai sēdskulptūrai „sāpju kristus” turpretī viennozīmīgi ir 
viduslaiku izcelsme. tā vairākus gadsimtus atradusies kihelkonnas sv. miķeļa baznīcā sāremā 
salā, kur šī skulptūra, iespējams, kopā ar svētceļniekiem nonākusi jau drīz pēc tās izgatavoša-
nas. Pamatojoties uz detalizētu skulptūras elementu analīzi (formālie un stilistiskie pretstati, 
ķermeņa daļu veidols, sejas izteiksme), mākslas vēsturnieki Gerts fon der Ostens un stens 
karlings tās radīšanas laiku novērtējuši ap 1400.–1425. g. mākslas vēsturnieku aprindās šī 
skulptūra pazīstama vairāku citu mākslasdarbu kontekstā, kuri atbilst 14./15. gs. mijā Ziemeļ-
vācijā, skandināvijā un Baltijā izplatītajam „Christus im Elend” figūras tipam.


