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Eine seltsame und ungewöhnliche Darstellung  
des „Hl. Geistes“

Zur Ikonographie einer verbotenen  
„Spiritus-Sanctus“-Ausprägung

In memoriam Leopold Kretzenbacher zum 100. Geburtstag

Von elfriede g r a b n e r

im Jahre 1992 hat leopold kretzenbacher (1912–2007) eine ikonogra-
phisch bemerkenswerte studie über „steirische dreifaltigkeitsbilder“ publi-
ziert, die sich vor allem mit darstellungen des sog. „dreigesichts“ (griech. 
triprosopos, lat. trifrons) beschäftigt, welche er mit vielen bildbeispielen beleg-
te.1 es handelt sich dabei um die Vorstellung eines göttlichen antlitzes mit der 
dreifachheit von nase, mund und bart und mit der entsprechenden Ver-
mehrung der augen auf mindestens vier. diesem typus wurden in letzter Zeit 
mehrere studien gewidmet.2 

hier soll nun – im gedenken des 100. geburtstages dieses großen ge-
lehrten – eine seltsame ikonographische besonderheit einer „spiritus-sanctus“-
ausprägung angefügt werden, die allerdings bald einem kirchlichen Verbot 
zum opfer fiel. es handelt sich dabei um die darstellung der dritten göttlichen 
Person – des hl. geistes – in der gestalt eines schönen Jünglings. 

diese darstellung wird in bayerischen Publikationen auf die heilig-geist-
Vision der kaufbeurer franziskaner-nonne maria crescentia höß (1682–
1744) zurückgeführt, die viel staub aufgewirbelt hat und zu einem schweren 
hindernis im seligsprechungsverfahren werden sollte. 

maria crescentia höß trat 1703 in das dortige kloster der franziskane-
rinnen (maierhof-kloster) ein und war hier ab 1741 oberin. sie war unter 

 1 leopold kretzenbacher, steirische dreifaltigkeitsbilder als „dreigesicht“ und ihre Verwand-
ten. in: ZhVst 83 (1992), 407–422. – ders., Zur dreifaltigkeitsdarstellung im steirischen 
Paradeisspiel. in: öst. Zs. f. Volkskunde ns 46 (1992), 149–168. 

 2 Vgl. kretzenbacher, steirische dreifaltigkeitsbilder (wie anm. 1), 408. 
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anderem auch beraterin des 
kurfürsten clemens august 
von köln und der gemahlin 
des kurfürsten karl al-
brecht von bayern. die Wir-
ren der napoleonischen Zeit 
verhinderten eine rasche 
seligsprechung, die dann 
am 7. oktober 1900 durch 
Papst leo Xiii. (1878–
1903) vorgenommen wurde. 
obwohl in der kunstge-
schichte gar nicht selten, 
machen bild liche darstel-
lungen des hl. geistes als 
Person, zurückgehend auf 
Visionen, wie eben auch bei 
maria crescentia höß, 
schwierigkeiten. die Pro-
pagierung solcher bilder 
wurde in diesem falle von 
ihrer oberin Johanna alt-
wögger vorangetrieben. seit 
1956 waren bemühungen 
um die heiligsprechung 

maria crescentias im gange.3 diese erfolgte in rom am 25. november 2001 
durch Papst Johannes Paul ii. 

die hl.-geist-Vision der kaufbeurer nonne wird auch heute noch – vor 
allem im bayerischen raum – bildlich dargestellt, wie es am hochaltarbild der 
münchener dreifaltigkeitskirche zu sehen ist (Abb. 1). danach soll maria 
crescentia eines tages entrückt worden sein, wobei sie vor einer goldenen 
Wolke den hl. geist in gestalt eines lieblichen, weißgekleideten Jünglings mit 
gelocktem haar, sein haupt umgeben von sieben feuerzungen, gesehen haben 
wollte. fälschlicherweise wird allerdings in zwei kleinen münchener ausstel-

 3 rupert gläser, artikel: höß, crescentia, mystikerin, in: marienlexikon, hg. v. r. bäumer/l. 
scheffczyk, 3. bd., st. ottilien 1991, 225f. – Weitere ausführliche literatur sowie zahlreiche 
abb. bei: francois boespflug, dieu dans l’art sollicitudini nostra de benoit XiV (1745) et 
l’affaire crescence de kaufbeuren, Paris 1984, 61–152. 

Abb. 1: Der Hl. Geist in Gestalt eines Jünglingskopfes 
am Hochaltarbild der Dreifaltigkeitskirche in 
 München, um 1717
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lungspublikationen von 2004 diese Vision am hochaltarblatt der dreifaltig-
keitskirche von Johann andreas Wolff auf eine Vision der karmelitin anna 
lindmayr (1657–1726) zurückgeführt,4 was nicht den historischen fakten 
entspricht und hier korrigiert werden muss. 

nach der angesprochenen Vision der maria crescentia höß, in der ihr 
maria als braut des hl. geistes in einer marienkrönung erschienen sei, wobei 
der hl. geist als höfisch gekleideter Jüngling auftrat, eine ungewöhnliche dar-
stellung, die, wie schon erwähnt, zum schweren hindernis im angestrebten 
seligsprechungsverfahren wurde, wird jedoch die beziehung zu den münche-
ner karmelitinnen erkennbar. denn in münchen war am beginn des spanischen 
erbfolgekrieges ebenfalls auf grund von Visionen der karmelitin maria anna 
a Jesu lindmayr von den bayerischen landständen und der bürgerschaft der 
stadt eine kirche zu ehren der heiligen dreifaltigkeit gelobt und bei kriegs-
ende in Verbindung mit der klostergründung der theresianerinnen (= karme-
litinnen) mit dem bau begonnen worden. als 1717 der kirchenbau fast ab-
geschlossen war, wurde das vom maler andreas Wolff (1662–1717) begonne-
ne hochaltarbild durch dessen schüler Johann dengler (1666–1729) vollendet. 
auf ihm ist unter anderem der heilige geist in gestalt eines Jünglingskopfes 
mit gelocktem haar, umgeben von sieben feuerzungen, dargestellt. diese dar-
stellung soll angeblich auf eine Vision der hl. theresia von avila (1515–1552) 
zurückgehen, von welcher kupferstiche im umlauf waren (Abb. 2). eine solche 
„theresianische Vision“ lässt sich jedoch in dieser form nicht verifizieren.5 sie 
wird nur in einem brief der oberin von crescentia, Johanna altwögger, an das 
münchener karmelitinnenkloster aus dem Jahre 1733 erwähnt: „ich habe auch 
eine bitt. es seint vor einigen jahren unß auß ihren lieben closter gebettlein 

 4 erzbischöfliches ordinariat münchen (hg.), „die stadt läg in dem grund, wan diese kirch nit 
stund.“ maria anna lindmayr und die münchener dreifaltigkeitskirche, 1704–2004, münchen 
2004, 10 (unpag.). – thomas forstner/roland götz/erich Joos/michael Volper, die 
stadt läg in dem grund, wan diese kirch nit stund … maria anna lindmayr, die dreifaltigkeits-
kirche und das karmelitinnenkloster in münchen, münchen 2004, 54. 

 5 Vgl. P. aloysius alkover, sämtliche schriften der hl. theresia von Jesus, münchen und kemp-
ten, 2. aufl. 1952–1956. die bildhaften schauungen der hl. theresia sprechen nur von einem 
in menschlicher gestalt erscheinenden hl. geist. im Zusammenhang mit ihren dreifaltigkeits-
Visionen lassen sich nur anklänge festhalten, etwa jene ihr auf bildwerken bekannte darstellung 
der dreigesichtigen dreifaltigkeit: „Wir unwissende glauben, daß alle drei Personen der heiligs-
ten dreifaltigkeit in einer Person seien, etwa wie wir es an bildern wahrnehmen, auf welchen ein 
körper mit einem dreifachen antlitz gemalt ist … das, was meinem geist sich darstellt, sind drei 
verschiedene Personen, von denen man jede einzelne schauen und ansprechen kann. und dann 
habe ich betrachtet, daß der sohn allein die menschliche natur angenommen hat, was diese 
Wahrheit ganz deutlich lehrt.“ (bd. i, 1952, 483). 
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geschickht worden von den 
7 gaben deß h. geists, wa-
ren ein küpferlein, wie der 
hl. geist in menschlicher 
gestalt der h. theresa er-
schienen; wann ich einige 
könnte haben, wollte recht 
demütig darumb bitten.“6 
die bildchen wurden sofort 
übersandt. 

diese bilder dürften 
wohl den anstoß zu den 
Visionen der franziskanerin 
maria crescentia gegeben 
haben, die von der oberin 
altwögger gefördert wur-
den. Wie schon erwähnt, 
schaute maria crescentia 
vor einer goldenen Wolke 
den hl. geist in gestalt ei-
nes lieblichen, weißgeklei-
deten Jünglings mit gelock-
tem haar, sein haupt umge-
ben von sieben feuerzungen. 
auf Wunsch der oberin 
altwögger malte um 
1727/28 der maler Joseph 

ruffini († 1749) nach crescentias angaben diese Vision. er hatte bereits 
1717/18 kostenlos das bild des Josephsaltars in der dreifaltigkeitskirche ange-
fertigt und kannte folglich auch das dortige hochaltarbild. nach 1741 erschien 
ein künstlerisch wertvoller kupferstich mit dem bildnis maria crescentias als 
oberin vom augsburger kupferstecher gottfried bernhard göz (1708–1774), 

 6 brief der oberin Johanna altwögger v. 19. august 1733 an die subpriorin und spätere Priorin 
der münchener karmelitinnen, Josepha antonia gräfin nothafft, allgemeines staatsarchiv 
münchen. abgedruckt bei manfred Weitlauff, die selige crescentia höß von kaufbeuren, 
in: bavaria sancta, hg. v. georg schwaiger, bd. ii, regensburg 1971, 270. ein bildbeleg eines 
solchen kupferstiches (s. abb. 2) mit der inschrift Divinus Amor, sub imagine Speciosissimi ac 
flammigeri pueri, Teresiae Sponsae blanditur aus einer lebensbeschreibung der hl. theresia, lyon 
1670, bei boespflug (wie anm. 3), 150. 

Abb. 2: Der Hl. Geist erscheint der hl. Theresia in 
Gestalt eines von Flammen umzüngelten Jünglings. 
Kupferstich, Lyon 1670 
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dem karl Vii. den titel ei-
nes kaiserlichen hofmalers 
und kupferstechers verlieh 
(Abb. 3). etwas seitlich über 
ihrem haupt ist ebendieser 
Jünglingskopf vom hochal-
tarbild der dreifaltigkeits-
kirche abgebildet. da jedoch 
diese Vision, weil den tradi-
tionellen heilig-geist-dar-
stellungen widersprechend, 
in kirchlichen kreisen an-
stoß erregte, wurde der kup-
ferstich alsbald ohne Jüng-
lingskopf verbreitet. das 
gemälde ruffinis wurde da-
gegen erst am beginn des 20. 
Jahrhunderts vernichtet, aus 
sorge um den Verlauf des 
angestrengten heiligspre-
chungsprozesses. das mai-
erhof-kloster verwahrt neu-
erdings wieder eine zufällig 
entdeckte kopie des gemäl-
des, eine jener kleinen  
kopien in öl, die maria  
crescentia hochgestellten 
gönnern oder ihr besonders 
nahestehenden Personen 
schenkte.7

auf diese Vision der kaufbeurer nonne gehen nun schon vier Jahre nach 
deren tod zwei freskendarstellungen in den Pfarrkirchen schongau und alt-
dorf zurück, beide als Werke matthäus günthers (1705–1788), des wichtigsten 
und bedeutendsten freskanten des süddeutschen raumes. maria als braut des 
hl. geistes stellt günther im chor der Pfarrkirche von altdorf, südlich von 
kaufbeuren, dar, wobei der geist in gestalt eines höfisch-galanten Jünglings 

 7 Weitlauff (wie anm. 6), 271. 

Abb. 3: Maria Crescentia Höß als Oberin mit der 
Darstellung des Hl. Geistes als Jüngling. Kupferstich 
von Gottfried Bernhard Göz, 18. Jh. 
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erscheint, in der szene einer marienkrönung ganz im sinne des rokoko.8 die 
darstellung dieser Vision war schon 1745 durch ein päpstliches sendschreiben 
untersagt worden. das Verbot konnte sich aber nicht einmal in der diözese 
augsburg durchsetzen, von deren bischof es erbeten worden war, denn dort 
entstanden fast unmittelbar danach (1748) die fresken günthers. er fertigte 
übrigens auch eine radierung gleichen inhalts an, die vielleicht infolge bischöf-
licher konfiszierung nur noch in wenigen exemplaren vorhanden ist.9 das 
bischöfliche Verbot hinderte günther aber nicht, dieselbe szene noch im glei-
chen Jahr 1748 im chor der Pfarrkirche von schongau zu wiederholen. auch 
hier wird der hl. geist in gestalt eines schönen Jünglings beim empfang 
 mariens durch die trinität im himmel dargestellt, der ihr als bräutigam ent-
gegengeht, während Vater und sohn die krone für sie bereithalten.10 

solche bildwiederholungen treten bei günther in seinen freskenwerken 
sehr oft auf, was sicherlich mit dem ungeheuren arbeitspensum zu erklären ist. 
aber in erster linie geht es ihm dabei doch um das immer wieder anders 
formulieren eines schon gefundenen bildthemas, das damals besonders durch 
die Visionen der kaufbeurer nonne maria crescentia höß so populär war, dass 
es seine Vorstellungen vom volksnahen malen erfüllte. so entstand hier im 
barock unter einwirkung der marienverehrung, vor allem jener der Jesuiten, 
und der sel. maria crescentia mitunter aus der trinität eine „Quartinität“: 
maria, als adoptivtochter des Vaters und mutter des sohnes, wird zur braut 
des hl. geistes. kein Wunder also, wenn es immer wieder zu Verboten durch 
die kirchlichen behörden kam, die freilich – wie auch bei diesem marianischen 
sondertyp – in der volkstümlichen maltradition kaum beachtung erfuhren. 
nur so konnte auch eine mit der mystik der kaufbeurer nonne zusammenhän-
gende, seltsame darstellung aus dem heilig-kreuz-kloster in mindelheim eine 
erklärung finden und bis heute „überleben“ (Abb. 4). eine eindeutig weibliche 
gestalt ist es hier, die auf dem ölbild aus dem allgäuischen kloster dargestellt 
wird. ein jugendliches, vom beschauer gesehen nach rechts gewendetes frauen-
haupt wird von auf die schultern wallendem haar umrahmt. den körper 
umfließt ein weites, in falten gelegtes langkleid, das von einem breiten gür-
telband zusammengehalten wird, dessen enden vorne in der körpermitte 
schleifenartig herabhängen. die rechte hand weist mit gestreckten fingern 

 8 katalog: städtische kunstsammlungen augsburg, hg. v. t. falk/J. Jocher, matthäus günther, 
1705–1788. festliches rokoko für kirchen, klöster, residenzen, münchen 1888, abb. 10. 

 9 ebd. abb. 135. 
 10 abb. s. 521 in: hermann bauer/bernhard ruprecht, corpus der barocken deckenmalerei 

in deutschland, bd. 1: freistaat bayern, regierungsbezirk oberbayern. die landkreise lands-
berg am lech, starnberg, Weilheim-schongau, münchen 1976. 
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nach unten, während die 
linke wie in einer hinwei-
senden geste leicht erhoben 
erscheint. das haupt wird 
von einer goldenen aureole, 
in der sieben flammen zün-
geln, umstrahlt. über ihrer 
brust aber schwebt, wie auf 
vielen darstellungen, kup-
ferstichen und schabkunst-
blättern, die heilig-geist-
taube, ebenfalls in einem 
hellen lichterglanz, dessen 
von ihr ausgehende strahlen 
jeweils in einer kleinen feu-
erzunge enden. die gestalt 
scheint auf Wolken zu 
schweben, zu ihren füßen 
blicken drei engelsköpfe zu 
der lichtgestalt empor. ma-
ria als Sponsa Spiritus Sancti 
ist es also, wenn wir die be-
kannten ikonographischen 
details näher betrachten. 
aber auch ein weiteres bild 
ließe sich hier einfügen, 
wenn wir überlieferungen aus frühpatristischer Zeit glauben schenken dürfen, 
die von maria als Columba Dei, der taube gottes, sprechen.11 dieser ehren-
titel soll nicht bloß ihre reinheit und schönheit, ihre sanftheit und demut 
symbolisieren, sondern auch die Ähnlichkeit und Verbundenheit mit dem hl. 
geist: so wird sein symbol zu ihrem symbol.12 

 11 Columba Dei wird von chrysostomus († 407), Proclus († 446), Pseudo-epiphanius und Pseudo-
hieronymus († 419/20) für maria verwendet. Vgl. dazu: k. Wittkemper, in: marienlexikon 
(wie anm. 3), 3. bd., 1991, 112. 

 12 Vgl. matthias Joseph scheeben, handbuch der katholischen dogmatik V, freiburg i. b., 2. aufl. 
1954, nr. 771. Zu diesem symbol führt scheeben aus: „Wenn sich dieser bräutigam mariens in 
der hl. schrift als taube zu erkennen gibt, so können wir seine braut, sein abbild mit recht 
auch taube gottes nennen. ist sie jedoch als seine braut eine rechtliche Person zu ihm, so daß 
er auch sie mit seinem namen bezeichnen kann und darf.“ (Zitat nach der ausgabe: m. J. schee-

Abb. 4: Maria als „Sponsa Spiritus Sancti“ aus dem 
Hl.-Kreuz-Kloster in Mindelheim im Allgäu, 18. Jh. 
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hier sind allerdings eindeutig auch elemente aus der hl.-geist-Vision der 
maria crescentia höß mit eingeflossen, wenngleich es auch nicht der von ihr 
in gestalt eines Jünglings mit gelocktem haar geschaute hl. geist in mensch-
licher gestalt ist. die erklärung zu diesem in einem franziskanischen ordens-
blatt als titelseite wiedergegebenem bild ist allerdings unzutreffend, wenn es 
dort heißt: „diese ,heilige‘ ist keine heilige. diese heilige ist nämlich der 
heilige geist … die mystik der seligen kreszentia höß von kaufbeuren 
(† 1744) hat sie mitgeprägt.“13 der hl. geist wird also in dieser „modernen“ 
interpretation auf dem mindelheim-bild, das nicht als marianischer sondertyp 
von der brautschaft mariens erkannt wird, weiblich, in gestalt einer frau ge-
sehen. dazu heißt es dann im – nicht gezeichneten – text aus dem Jahre 1998 
weiter: „der heilige geist also in frauengestalt mit der taube und flammen 
um haupt und herz.“ Von der „mütterlichkeit in gott und der Weiblichkeit 
des heiligen geistes“ schreibt der konzilstheologe yves congar.14 er zitiert 
dazu kirchenväter und die bibel selbst, wo von der Zärtlichkeit und mütterli-
chen liebe gottes gesprochen wird. das hebräische „ruach“ für geist und die 
„schechina“-Wolke und die Weisheit sind weiblich und werden auf den geist 
gedeutet. „die dritte göttliche Person ist die liebe zwischen Vater und sohn. 
in den bildern von braut und mutter wird die liebe dargestellt.“ 

obwohl der hier anklingende bezug zu einer „Weiblichkeit des hl. geistes“ 
im Zusammenhang mit dem ölbild aus mindelheim und seinen ikonographi-
schen besonderheiten in dieser form nicht zutreffend ist, lassen sich doch 
weitere darstellungen belegen, auf denen an stelle des hl. geistes eine frau in 
erscheinung tritt. 

eine frühe darstellung einer solchen ikonographischen besonderheit birgt 
etwa das kirchlein des hl. Jakobus maior in urschalling nahe dem Westufer des 
chiemsees. ein anonym gebliebener freskenmaler hat dort um 1390 im kreuz-
gewölbe eines chorjoches – neben vielen anderen motiven – eine seltsame und 
ungewöhnliche dreifaltigkeit gemalt (Abb. 5). die dreiergruppe weist insofern 
eine besonderheit auf, als sich zwischen dem weißhaarigen und weißbärtigen 
gottvater und dem mit langem braunhaar und bart dargestellten gottessohn 

bens lehre stilistisch vereinfacht und systematisch vereinfacht von P. fr. fuchs sVd, 3. aufl. 
kirchen/sieg 1973, 66.)

 13 antonius-freund. nachrichten vom st. antonius-Werk, heft 175, Wien 1998, 9. 
 14 die studien y. congars hatten nachhaltige Wirkung in einer sich herausbildenden „theologie 

des laientums“ in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts. seine umfassende studie „der laie“, 
stuttgart 1956, hat die texte des Zweiten Vatikanischen konzils beeinflusst. Vgl. Wolfgang 
beinert (hg.), glaubenszugänge. lehrbuch der katholischen dogmatik, bd. 1, Paderborn/
münchen/Wien/Zürich 1995, 173. 
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eine jugendliche, weibliche 
gestalt befindet. ihr freund-
liches gesicht wird von 
braunem, auf beide schul-
tern herabwallendem haar 
umrahmt. ein bräunlich-
rötliches, in dichten falten 
nach unten verlaufendes 
langkleid hüllt ihren schlan-
ken körper ein, der in der 
unteren hälfte teilweise von 
den weißen, faltenreichen 
mänteln der beiden männ-
lichen gestalten verdeckt 
wird. die häupter aller drei 
gestalten sind von hellen 
nimben umstrahlt, die aber 
bereits von roten kreuzen 
geteilt werden, wie dies der 
frühmittelalterlichen dar-
stellung des kreuznimbus 
entspricht und somit wohl 
den „präexistenten logos“ 
verkündet. an die stelle der 
sonst in dreifaltigkeitsdar-
stellungen gewohnten hei-
lig-geist-taube – oder wie etwa in trimorphen darstellungen der trinität mit 
drei gleichartigen, gleichgekleideten und gleichaltrigen göttlichen Personen15 – 
tritt hier an die stelle des „heiligen geistes“ die Sophia als allegorie der „gött-
lichen Weisheit“. damit wird aber gleichzeitig auch schon der bezug zu maria 
hergestellt, da man bei der künstlerischen gestaltung solcher bilder auf die 
Weisheitstradition zurückgriff, indem man in maria auch eine menschliche 
figuration der Weisheit sah. 

um diesen gedankengängen zu folgen, ist es erforderlich, Sophia als kate-
gorie der religiösen überlieferung zu erschließen.16 dadurch stellt sich das 

 15 Vgl. kretzenbacher, dreifaltigkeitsbilder (wie anm. 1). 
 16 Vgl. barbara hoffmann, libertäre sophienmystik und keusche ehe. Wandel und kontinuität 

weiblicher Vorbilder im radikalen Pietismus (17. u. 18. Jahrhundert), in: c opitz/h. rö-

Abb. 5: Darstellung der Hl. Dreifaltigkeit in der 
 Jakobus-Kirche zu Urschalling am Chiemsee,  
um 1390 
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Problem der begriffsvermischung: Weisheit, himmlisches Jerusalem und hei-
liger geist wurden durchaus synonym in der alttestamentarischen tradition 
verwendet. so war etwa Weisheit (sophia) bereits als Personifizierung der nach-
biblisch-hebräischen chokna (Weisheit) geläufig, der ordnung der schöpfung, 
die im spätjudentum häufig parallel gebraucht wurde mit ruach (geist), der 
schöpferischen, erneuernden und bewegenden kraft. sie schloss archaische 
fruchtbarkeitskulte ein, in denen die lebensspendende weibliche gottheit ei-
nen zentralen Platz einnahm. allerdings gab es im nachexilischen Judentum 
auch identifikationen der Weisheit mit einer gegenspielerin, nämlich der zur 
heiligen hochzeit verführenden astarte.17 Weisheit und ruach verbanden sich 
im bild vom himmlischen Jerusalem mit der hoffnung auf die erneuerung der 
größe israels und mit der sehnsucht des menschen nach Wiederherstellung 
der einheit mit gott, der überwindung der trennung vom Paradies. sowohl 
ruach als auch sophia wurden weiblich gedacht, ihnen wurde die mitwirkung 
beim schöpfungsakt zugesprochen.18 

dieses altjüdische Verständnis von sophia, in dem die Verehrung der lebens-
spendenden weiblichen kraft und damit die geschlechtlichkeit rituellen raum 
einnahmen, wurde z. b. auch über die jüdisch-christliche frömmigkeitstraditi-
on der ebioniten19 in das frühchristliche religiöse spektrum eingebracht. sie 
bezeichneten sich als auserwählte, als wahre gemeinde gottes, lebten in escha-
tologischer erwartung und praktizierten freie geschlechtlichkeit. nur ein teil 
dieser bewegung glaubte an die übernatürliche geburt Jesu, der andere ver-
ehrte ihn als von gott ausgezeichneten menschen. 

in der griechisch-neutestamentlichen tradition wurde aus dieser weiblichen 
kraft der heilige geist, pneuma, ein neutrum, allerdings immer noch mit 
weiblichen schöpferischen eigenschaften: „der da lebendig macht“.20 die Ver-
knüpfung von sophia und logos durch Paulus und vor allem Johannes kenn-

ckelein/g. signori/g. P. marchal (hg.), maria in der Welt. marienverehrung im kontext 
der sozialgeschichte 10.–18. Jh. (= clio lucernensis 2), Zürich 1993, 194–197. 

 17 hartmut gese, Weisheit, in: kurt gelling (hg.), die religion in geschichte und gegenwart. 
handwörterbuch für theologie und religionswissenschaft, bd. 6, 3. aufl., tübingen 1962, 
sp. 1576. 

 18 Vgl. helen schlüngel-straumann, geist i. altes testament. in: elisabeth gössmann u.a. 
(hg.), Wörterbuch der feministischen theologie, gütersloh 1991, 146f. 

 19 ebioniten ist die gebräuchliche bezeichnung für einen nicht bestimmbaren teil des Juden-
christentums besonders in transjordanien und syrien, der von anderen gruppen unterschieden 
wird. der name führt nicht auf einen sektengründer zurück, sondern auf hebr. aebonim = arme, 
ein ehrentitel jüdischer frommer, den auch die Jerusalemer gemeinde auf sich bezogen hat. Vgl. 
Jürgen Wehnert, in: lexikon für theologie und kirche, bd. 3, 3. aufl. 1995, sp. 430f. 

 20 Vgl. 2 kor 3,6 („der geist macht lebendig“); 1 kor 6,19 und tit 3,5. 
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zeichnen den Versuch, die inhalte der Weisheitstradition mit Jesus zu verbin-
den, also männlich zu denken.21 seit dem konzil von ephesus (431) trat sophia 
als weibliche identifikation zunehmend hinter maria zurück. so waren bis zum 
ende des ersten Jahrtausends die liturgischen texte aus der Weisheitsverehrung 
in die marienverehrung übernommen worden, wodurch eine übertragung der 
sophienverehrung auf maria erfolgte.22 die frühchristliche kirche vollzog also 
eine Verlagerung der ideale von schöpferischer kraft, mut, lebensfreude 
 (ruach/sophia) auf Jungfräulichkeit, reinheit und demut mariens, während in 
der christlich-gnostischen tradition sophia große bedeutung behielt. so wird 
etwa im apokryphen hebräerevengelium noch vom heiligen geist als der 
„mutter des heilandes“ gesprochen.23 

in der bildlichen ausprägung des Westens erscheint daher seit dem 10. Jahr-
hundert entsprechend den zahlreichen theologischen deutungen die sophia als 
sapientia divina, als Personifikation oder gestalt eines der symbole des hl. 
geistes sowie im bilde salomons bzw. des Thronus Salomonis, christi, der 
Ecclesia oder mariens. auf grund solcher vielfältiger Verbindungen lässt sich 
bei der darstellung der göttlichen Weisheit in gestalt einer zumeist reich ge-
kleideten frau häufig nicht zwischen Sapientia als solcher, Ecclesia-Sapientia 
und Maria-Sapientia unterscheiden. 

nun aber zurück zur eigenwilligen trimorphen dreifaltigkeitsdarstellung 
von urschalling aus 1380/90. leopold kretzenbacher hat diese bayerische 
Trinitas, bei der an die stelle des „heiligen geistes“ „sophia“ als allegorie der 
göttlichen Weisheit gesetzt wurde, erstmals interpretiert.24 im Zusammenhang 
mit dieser ikonographischen besonderheit wird dabei auch die für das chris-
tentum von ost und West immer noch schwer lösbare streitfrage der filioque-
formel im nicaeno-konstantinopolitanischen Credo angesprochen, derzufolge 
– nach lateinisch-westlicher auffassung – der heilige geist „vom Vater und 
vom sohne ausgeht“. kretzenbacher folgert daraus, dass man sich im fresken-
bild der dreifaltigkeit von urschalling solcher beweggründe bewusst war, 
dogmatischen schwierigkeiten aber dadurch entgangen ist, dass man eben „die 

 21 Vgl. silvia schroer, geist ii. neues testament. in: gössmann (wie anm. 18), 148f. 
 22 Vgl. thomas schipplinger, sophia-maria. eine ganzheitliche Vision der schöpfung, müns-

ter/Zürich 1988. 
 23 edgar hennecke/Wilhelm schneemelcher (hg.), neutestamentliche apokryphen, bd. i, 

4. aufl. tübingen 1968, 108. 
 24 leopold kretzenbacher, Zwei eigenwillige bayerische dreifaltigkeitsdarstellungen. in: baye-

risches Jb. f. Volkskunde 1992, 129–140, bes. 130. – schipplinger (wie anm. 22) bringt schon 
1988 ein farbbild dieses freskos, allerdings mit falscher datierung (9. Jh.!), weist auch auf den 
sophia-maria-bezug hin, bringt aber keine interpretation im text. 
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heilige Weisheit als Sophia 
im sinne der Sapientia Dei 
als ein drittes und von bei-
den nicht zu trennendes 
Wesen eingesetzt hatte, ohne 
damit das Filioque zu leug-
nen, wenn sie zwischen 
gott-Vater und gott-sohn 
erscheint“.25 

aber diese eigenwillige 
und seltsame dreifaltigkeits-
darstellung ist nicht allein 
geblieben. 1997 wird in ei-
ner nordischen ikonogra-
phischen Publikationsreihe 
auf eine weitere dreifaltig-
keitsdarstellung mit einer 
Sophia Sapientia hingewie-
sen und auch bildlich belegt 
(Abb. 6).26 um 1500 ent-
stand in der drothems kir-
che im schwedischen söder-
köping (östergötland) ein 
figurenreicher schnitzaltar, 
dessen flügel und mittelfeld 
die zwölf apostel zwischen 

den heiligen Johannes d. täufer und olav zeigen. im Zentrum des mittelteils 
erkennt man eine Trinitas. hier ist es ein sog. gnadenstuhl,27 eine seit dem 
späten mittelalter geläufige form der dreifaltigkeitsdarstellung, der ebenfalls 
an die stelle des heiligen geistes eine weibliche Sophia-Sapientia setzt. die 
thronende, von einem mantel eingehüllte greisengestalt, mit streng frontal 
gerichtetem blick und wallendem bart, hält mit beiden händen den ans kreuz 

 25 kretzenbacher (wie anm. 24), 131. 
 26 Paul Werner roth, ikonografien på altertavlen i drothems kirke, söderköping, sverige. ico. 

iconographisk Post. nordisk tidskrift för bildtolkning, kopenhagen 1997, h. 3, 11–17, farb-
bild s. 15. 

 27 der begriff des „gnadenstuhles“ stammt aus martin luthers übersetzung von thronum gratiae 
im brief an die hebräer 4,16. er wurde zuerst von franz Xaver kraus in die kunstwissenschaft 
eingebracht (nach Wolfgang braunfels, die heilige dreifaltigkeit, düsseldorf 1954, 35). 

Abb. 6: Dreifaltigkeitsdarstellung mit einer Sophia-
Sapientia aus Söderköping, Schweden, um 1500 
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geschlagenen christus. darüber aber, auf dem schoß gottvaters stehend und 
im unteren teil durch das kreuz verdeckt, erblickt man eine weitere gestalt 
mit langem, auf die schultern fallendem haar, mit demütig gesenktem blick 
und gefalteten händen. die schnitzgruppe aus dem späten mittelalter zeigt 
also abermals dieselbe thematik, wie sie schon weit über hundert Jahre früher 
der freskant von urschalling dargestellt hat. auch hier wird der bezug „so-
phia-maria“ – noch aus vorreformatorischer Zeit – nicht auszuschließen sein. 

der Zusammenhang von sophia-maria mit der dreifaltigkeit, wie er schon 
früh in der theologie herausgestellt wurde, wird so verständlich. die metapher 
hat ihre Wurzeln in der ordenshomiletik des 12. und 13. Jahrhunderts.28 bild-
lich wird sie erst im barock als sonderform, wie etwa in der darstellung des 
hl. geistes als fehlgedeuteter „schöner Jüngling“, befruchtet durch eine Vision 
einer bayerischen klostermystikerin, in eben dieser ganz bestimmten form 
herausgestellt. Von der kirche wird diese sonderform allerdings bald als un-
erwünscht erklärt und in späteren ausprägungen dann nur mehr im teilweisen 
bezug zur dreifaltigkeit, vor allem zum heiligen geist, dargestellt. dieser 
heilige geist erscheint auch – theologisch gesehen – „in besonderer Weise als 
gabe der liebe, so daß ,liebe‘ in eigentümlicher Weise das Wesen dieses ge-
heimnisvollen ,dritten‘ zwischen Vater und sohn und dem heilshandeln bei-
der in die schöpfung hinein kennzeichnet“.29 so zeigt sich nicht zuletzt, wie 
solche gedankengänge von maria als menschlicher figuration der Weisheit 
ihre bildliche, oft sonderbar anmutende und falsch gedeutete ausgestaltung 
erfuhren und bis in die gegenwart, vor allem in der Volksfrömmigkeit, wei-
terleben konnten. 

 28 Vgl. elfriede grabner, mater gratiarum. marianische kultbilder in der Volksfrömmigkeit des 
ostalpenraumes, Wien/köln/Weimar 2002, 27. 

 29 beinert (wie anm. 14), 218. 


