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lothar schultes
die „ritter“ von st. florian – versuch  
einer neubewertung

eines der bekanntesten und bedeutendsten stifte des donauraums verdankt seinen 
namen dem hl. florian, der seit 1971 auch landespatron von Oberösterreich 
ist (abb. 1, 29). Wie die zahlreichen, vor allem barocken darstellungen be-
legen, gehört er zu den meistverehrten heiligen europas. florian war vorstand 
der statthalterkanzlei (princeps officii praesidis) von ufer-noricum in aelium 
cetium, dessen reste unter der heutigen altstadt von st. pölten liegen und teil-
weise ergraben wurden.1 er bekannte sich zum christentum und war bereits im 
unbezahlten ruhestand, als im Jahr 304 in lauriacum (lorch) vierzig seiner 
Glaubensgeschwister gefoltert und eingekerkert wurden, weil sie nicht bereit 
waren, den römischen Göttern zu opfern. florian machte sich daraufhin selbst 
auf den Weg nach lorch, wissend, dass ihm dort dasselbe schicksal drohte. auf 
der ennsbrücke – dem Ort seiner späteren hinrichtung – begegnete er einem 
trupp von soldaten und gab sich als christ zu erkennen. er wurde daraufhin fest-
genommen und vor den statthalter und militärkommandeur aquilinus gebracht. 
als florian das vorgeschriebene Opfer verweigerte, wurde auch er schwer gefoltert 
und mit einem stein um den hals von der brücke in die enns gestürzt.

sein schicksal ist im sogenannten „martyrologium hieronymianum“ über-
liefert, das zwar den namen des kirchenvaters hieronymus trägt, aber frühestens 
um die mitte des 5. Jahrhunderts entstanden ist und in mehreren abschriften 
und textvarianten vorliegt. eine ausführliche leidensgeschichte wird in den 
beiden fassungen der „passio beatissimi floriani martyris christi“ erzählt, die im 
9. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, aber auf ältere Quellen zurückgeht. sie 
berichtet ausführlich über Gefangennahme, verhör und martyrium des heiligen, 
sowie über das weitere schicksal seines leichnams, der von einer frommen 
Witwe geborgen und an jener stelle begraben wurde, die ihr der heilige in einer 
traumvision gezeigt hatte.2 die existenz eines klosters (monasterium) ist erstmals 

1 r isy – scherrer –trinkl 2009; r isy 2009; internet: Wikipedia: aelium cetium; ausgra-
bungen in st. pölten.

2 krusch 1896; neumüller 1968; neumüller 1971; ruprechtsberger 2003; Wolff 
2003; r ehberger 2003; r ehberger 2004a (mit deutscher übersetzung der passio); r eh-
berger 2004b; br atož 2004; r eisinger 2004; harreither 2004; r ehberger 
2009. 
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888 belegt, die früheren nennungen „beim hl. florian“ beziehen sich offenbar auf 
eine cellula in der nähe seiner Grabstätte. 

um 1070 werden bei der Weihe der klosterkirche ausdrücklich reliquien des 
corpus sancti Floriani erwähnt.3 andererseits sollen seine Gebeine schon früh 
nach rom in die basilika san lorenzo fuori le mure überführt und dort zwi-
schen laurentius und stephanus beigesetzt worden sein. Wie die chronik von Jan 
długosz berichtet, erhielten kasimir ii. von polen und bischof Gedeon (Gedko) 
von krakau im Jahr 1184 von papst lucius iii. reliquien des hl. florian für die 
kathedrale in krakau. im Jahr darauf wurde mit dem bau der florian-basilika 
begonnen, wo dem heiligen seit dem 15. Jahrhundert in predigten, liedern, 
versbearbeitungen der legende und einer alljährlichen prozession gehuldigt wird.4 
allerdings ist dies nicht die einzige stätte seiner verehrung, denn in der kirche 
von san floriano – einem Ortsteil von san pietro in cariano im valpolicella bei 
verona – befindet sich ein vollständiges skelett des heiligen, und auch andere 
italienische Orte nehmen für sich in anspruch, seine Gebeine zu besitzen, unter 
anderem ravenna, vicenza und bologna.5 

trotz des fehlens von reliquien entwickelte sich das kloster st. florian nach 
der übergabe an die augustiner-chorherren zu einem zentrum seiner verehrung. 
so wurde die Passio Floriani seit dem 12. Jahrhundert in hymnen, antiphonen 
und responsorien umgesetzt, so auch in versform durch propst altmann (1213–
1224).6 zugleich entstanden hier ab etwa 1200 die ersten bildlichen darstellungen 
des heiligen. da die Passio von seinem einstigen „irdischen kriegsdienst“ spricht, 
stellen ihn die ältesten konventsiegel und handschriftenillustrationen als jungen, 
gerüsteten adeligen dar, aus dem erst nach 1400 der bekannte und viel verehrte 
patron gegen das feuer wurde.7 

dem entsprechend zeigen ihn auch die beiden großen holzskulpturen in 
den sammlungen des stiftes als „ritter“. so trägt der kleinere, mit dem wir uns 
nun näher beschäftigen, über einer cotte mit zylindrischem stehkragen einen 
langen, zweimal geschlitzten surcot (sûrcôt) sowie einen offenen tasselmantel 
(abb. 1). mit der linken umklammert er das schwert und den nicht ganz am 
boden aufruhenden schild. der so entstehende faltenstau am linken unterarm 
unterbricht die langen faltenzüge. vom Gürtel, der zweimal (!) um den körper 
geschlungen ist, hängt an einem lederband ein dolch. die schlankheit und 
die betont aufrechte, zurück geneigte haltung entsprechen den damaligen 
vorstellungen adeliger vornehmheit. auch das „leichte, gewichtslose stehen“ der 

3 zauner 1971, 75, 99–100.
4 internet: Święty florian; zur florianskirche vgl. Wikipedia, floriansbasilika.
5 internet: heiligenlexikon; Wikipedia: pieve di san floriano.
6 r ehberger 2004a.
7 zyk an 1986; buchmayr – r ehberger 2004. 
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Abb. 1:  Hl. Florian („Ritter“ I), um 1290/1310, 

St. Florian, Stiftssammlung.

Abb. 2: Hl. Florian, um 1260/70, 

Missale III 209, fol. 156v, St. Florian, 

Stiftsbibliothek.

Abb. 3: Hl. Florian, um 1270/80, 

Missale XI 390, fol. 150r, St. Florian, 

Stiftsbibliothek.
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Abb. 4: König Chlodwig I. als Stifter des 

Klosters Moutiers-Saint-Jean (Burgund), um 

1250/60, New York, Metropolitan Museum, 

The Cloisters. 

Abb. 5: König Childebert I. aus der 

Abtei Saint-Germain-des-Prés, um 

1239/44, Paris, Louvre, ML 93.

Abb. 6: Hl. Florian (wie Abb. 1), Detail. Abb. 7: König Childebert I. (wie Abb. 5), 

Detail.
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figur ist dem streben nach größtmöglicher eleganz geschuldet.8 zugleich ist die 
strenge, fast starre haltung des heiligen wohl auch ausdruck seiner festigkeit und 
standhaftigkeit im Glauben. dem entsprechend beschränkt sich die bewegung 
auf einen „sehr subtilen kontrapost“ und eine „leise drehung des Oberkörpers“ 
(Gerhard schmidt). in der abgebrochenen rechten trug der heilige wohl einst 
eine lanze mit Wimpel, während er auf den miniaturen der missalien iii 209 
und Xi 390 der stiftsbibliothek eine märtyrerpalme hält. Gut vergleichbar sind 
die beiden um 1260/80 entstandenen federzeichnungen, von denen ihn eine mit 
schild, die andere mit schwert zeigt (abb. 2, 3).9 da sich seine identität hier ein-
deutig aus dem textzusammenhang erschließt, kann an der gelegentlich in frage 
gestellten benennung der beiden „ritter“ als hl. florian kein zweifel bestehen.10 

umso brennender stellt sich die frage nach dem aufstellungsort und der ur-
sprünglichen funktion. Wie erwähnt ist die kleinere, leicht überlebensgroße figur 
in ihrer präzisen ausarbeitung für eine kostbare fassung berechnet, was für ein 
hoch verehrtes kultbild aus dem innenraum der hochgotischen, 1291 geweihten 
stiftskirche spricht. aufgrund der vollständig ausgearbeiteten rückseite wäre 
dabei an eine freistehende, von allen seiten sichtbare einzelstatue zu denken. als 
standort kommt jener florianaltar in frage, der bereits um 1070 zusammen mit der 
stiftskirche und deren hochaltar geweiht wurde.11 sein platz ist wohl im bereich 
der vierung zu vermuten, die oft dem andenken der stifter und anderer, eng mit 
dem kloster verbundener verstorbener gewidmet war.

in Oberösterreich ist in diesem zusammenhang vor allem das Geschlecht 
der schaunberger zu nennen, die als „fundatores et benefactores“ (Gründer und 
Wohltäter) in der mitte der klosterkirche von Wilhering beigesetzt wurden 
(abb.  14).12 einen vergleichbaren ehrenplatz nahm das Grabmal des seligen 
Gunther in der stiftskirche von kremsmünster ein, dessen Gebeine 1304 in medio 
monasterij (in die mitte des klosters) übertragen wurden. ein burgundischer (?) 
bildhauer schuf die erhaltene, später in die Gruft und schließlich in das läuthaus 
versetzte liegefigur.13 auch in Garsten befand sich das Grabmal des heiligen 
abtes berthold mit der bedeutenden, ende des 13. Jahrhunderts entstandenen 
liegefigur in der mitte der stiftskirche, bevor es in der barockzeit in eine nische 
im presbyterium versetzt wurde. da es dezidiert als Mausoleum bezeichnet wird, 

8 Ähnlich „gewichtslos“ scheinen auch die figuren rudolfs des stifters und seiner Gemahlin von der 
Westfassade von st. stephan in Wien zu stehen. vgl. dazu: pinkus 2022.

9 r ehberger 2003, 95f. (abb.); buchmayr – r ehberger 2004, 37–38, abb. 4. 
10 Jiri fajt setzte beim kleineren hl. florian ein fragezeichen; arthur saliger dachte bei der größe-

ren figur auch an den hl. Wenzel. fajt 2006, 87 (bei kat. nr. 10); saliger 2001, 90.
11 zauner 1971, 70.
12 schultes 2021, 184–188.
13 prokisch o. J.; schmidt 2000a; schultes 2002a, 110, abb. 4; forster 2003, 191–192.
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dürfte es von einem baldachin überwölbt gewesen sein.14 ein beispiel für ein 
 freistehendes, ursprünglich über dem Grab des stifters errichtetes ziborium hat 
sich in der abteikirche von maria laach erhalten.15

Wie erwähnt, stand man in st. florian vor dem problem, keine ruhestätte des 
heiligen vorweisen zu können. das war wohl der Grund, weshalb man auf eine 
liegefigur verzichtete und sich stattdessen für eine stehende, vielleicht von einem 
ziborium bekrönte statue entschied. eine vorstellung von der ursprünglichen 
situation könnte die hoch verehrte Mailänder Madonna im kölner dom ver-
mitteln, die um 1280/90 für den zerstörten, aber rekonstruierbaren baldachinaltar 
der marienkapelle geschaffen wurde.16 auch die gut erhaltenen, paarweise ange-
ordneten steinziborien in der veitskapelle von mühlhausen bei stuttgart und 
in st. Johannes in Gemmrigheim wären hier zu nennen.17 eine herkunft aus 
dem innenraum ist für den hl. florian jedenfalls wahrscheinlicher als der gele-
gentlich vermutete standort „innerhalb des kircheinganges“, wo eher mit einer 
steinskulptur zu rechnen wäre.18 

für eine besondere Wertschätzung spricht, dass der „ritter“ alle späteren 
umgestaltungen und sogar den barocken neubau der stiftskirche von st. florian 
überdauerte. erst im 19. Jahrhundert wurde er abgelaugt, dunkel gebeizt und 
poliert, was ihm auf älteren abbildungen den eindruck einer bronzeplastik 
verleiht.19 Ähnliches gilt für die figuren des kefermarkter altars, die nach ihrer 
„restaurierung“ durch Johann und Josef rint seltsam metallisch wirkten.20 da der 
sohn Josef 1861 im stift st. florian an figuren für die marienkapelle arbeitete, ist es 
naheliegend, dass er es war, der die statue derart verändert hat. vermutlich erfolgte 
dies in zusammenhang mit ihrer musealen präsentation in der stiftssammlung, wo 
sie 1886 von albin czerny als Werk des 13. Jahrhunderts verzeichnet wird.21 erst 
1982 hat man in den Werkstätten des bundesdenkmalamtes spärliche farbreste 
freigelegt, die aber keine genauere vorstellung des ursprünglichen eindrucks zu-
lassen.22 ein vergleich mit der prachtvollen Originalfassung der Grabfigur von 

14 schultes o. J.; schultes 1993, 63–67, abb. 6; schmidt 2000b, 300–301; schultes 
2002a, 110, abb. 5; Gartner 2012.

15 pieper 2016.
16 lauer 1996, 147–162; lutz, 2007, 357–358, kat. nr. 101; internet: Wikipedia: mailänder madon-

na.
17 kroesen 2010, 108–110, abb. 82f.
18 so vermutet in kat. enns – lorch – st. florian 2004, 154, nr. ii/2. 
19 auch Gerhard schmidt fühlte sich an treibarbeiten aus metall erinnert, sah dies aber als stilmerk-

mal: schmidt 1959, 261.
20 schultes 2002b, 47, abb. 38.
21 czerny 1886, 57–58; baumgartner, 34.
22 zyk an 1988, 105f.
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pfalzgraf heinrichs ii. in der erwähnten abteikirche von maria laach lässt er-
ahnen, was in st. florian verlorengegangen ist (abb. 1, 12).23 

die vermutete funktion der figur als zentrales kultbild der gotischen 
klosterkirche legt einen zusammenhang mit deren Weihe im Jahr 1291 nahe. 
tatsächlich fällt auf, dass sich zwischen 1250 und 1320/25 die darstellungen des 
heiligen in den handschriften des stiftes häufen, später aber vereinzeln. außerdem 
ist davon auszugehen, dass die lebens- und leidensgeschichte florians auf den 
verlorenen Wandmalereien der stiftskirche zu sehen war, von deren Qualität die 
ausstattung der kapelle des Göttweigerhofs in krems-stein eine vorstellung 
vermittelt.24 

es verwundert daher nicht, dass franz kieslinger, der sich als erster mit den 
ritterfiguren beschäftigte, an eine entstehungszeit um 1305 dachte. allerdings war 
er nicht sicher, ob die „ungefügere“ größere oder die „zierlichere“ kleinere figur 
früher entstanden sei. als vergleichsbeispiel nannte er das Grabmal des markgrafen 
ditmann in leipzig, in dem er den gleichen stil zu erkennen glaubte.25 er meinte 
damit offenbar die figur des 1307 verstorbenen landgrafen von thüringen, 
dietrich von Wettin, genannt diezmann, von der hier noch die rede sein wird 
(abb. 13).26 

1926 fand im österreichischen museum für kunst und industrie in Wien die 
erste ausstellung über Gotik in österreich statt. Wie hans tietze im vorwort 
ausführte, ging es dabei nicht zuletzt auch um die suche nach einer österreichi-
schen identität nach dem zusammenbruch der donaumonarchie. unter den 
 ausgestellten, durchwegs hochrangigen Werken befand sich auch der kleinere 
„ritter“ aus st. florian, den richard ernst in der „spätzeit des 13. Jahrhunderts“ 
ansiedelte.27 kurz darauf datierte Johannes hollnsteiner hingegen die große 
figur ins späte 13. Jahrhundert und die kleinere um 1300 (abb. 1, 29).28 diese 
reihenfolge behielt auch Gustav Gugenbauer bei. für ihn war die große 
statue „voll eines natürlichen adels, einfältig wie ein meisterwerk der früh-
griechischen kunst“. von der kleineren vermutete er, sie sei „um 1320 herum von 
einem französisch geschulten meister für das stift geschnitzt worden.“29 hingegen 
blieb karl Ginhart bei der früheren datierung um 1300.30 1931 widmete sich 

23 dölling 1990; k ahsnitz 1992; lutz 2007, 116, 350–351, kat. nr. 93 (Gerhard lutz); inter-
net: Wikipedia, heinrich ii. von laach.

24 zabukovnik 1999; schmidt 2000c, 471, abb. 10; kirchweger, 2000, 441–442, nr. 
194; schmidt 2000d; internet: landk ammer –tarcsay – zorko 2018 (ausgezeichnete 
 fotos). 

25 kieslinger 1923, 12–13, abb. 10.
26 krohm – kunde 2011, 858–860, kat. nr. iX.26, farbabb. (rudolf hiller von Gaertrin-

gen); internet: museumsdatenbank leipzig; Wikipedia: dietrich iv. (lausitz).
27 kat. Wien o. J., 62, nr. 117 (richard ernst; als material ist hier birnholz angegeben).
28 hollnsteiner 1928, 49, 96–97 (abb.).
29 Gugenbauer 1929, 99.
30 Ginhart 1938, 66.
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Abb. 8: Hl. Florian (wie Abb. 1), Detail.

Abb. 9: Silberfigur des 

hl. Blasius, um 1260/70, 

Namur, Diözesanmuseum.
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anna spitzmüller der madonna von znaim, wobei sie deren enge stilistische 
verbindung mit dem „ritter“ von st. florian und der etwas jüngeren madonna 
von michle bei prag feststellte (abb. 1, 19f.). Gleichzeitig erschien zur selben figur 
ein aufsatz von charlotte Giese.31

in mehreren publikationen äußerte sich auch albert kutal zur 
skulpturengruppe um den „ritter“. dabei betonte er dessen isolierte stellung 
in der österreichischen kunst und sah in ihm ein Werk des in brünn ansässigen 
meisters der madonna von michle. den stilistischen ursprung vermutete er in 
französischen Werken wie der madonna aus saint aignan in notre dame in paris 
(abb. 22), den aposteln aus saint-Jacques-aux-pèlerins im musée de cluny, den 
figuren der katharinenkapelle des straßburger münsters sowie in der rheini-
schen skulptur, vor allem der erwähnten mailänder madonna und den figuren 
des kölner domchors.32 

1939 stand der „ritter“ im mittelpunkt jener ausstellung des Wiener 
kunstgewerbemuseums, in der das „dritte reich“ nach dem „anschluss“ 
österreichs auch dessen kunst der Gotik als „altdeutsch“ annektierte. im katalog 
wird die figur von karl Oettinger neuerlich als „donauländisch“ angesprochen, 
mit dem „roland-typus“ in verbindung gebracht und anfang des 14. Jahrhunderts 
datiert. als material wird birnholz genannt, während später immer linde ange-
geben ist.33 Oettinger beschäftigte sich auch in seinem buch „altdeutsche 
bildschnitzer der Ostmark“ kurz mit der figur; ein von ihm angekündigter aufsatz 
ist jedoch nie erschienen.34 

hingegen gruppierte hilde bachmann eine ganze reihe böhmisch- 
mährischer Werke um den „ritter“, den sie kurz nach 1300 datierte und mit „fran-
zösischen rittergräbern in st. denis“ in verbindung brachte. zeitlich ließ sie die 
 bereits von spitzmüller behandelten madonnen von znaim und michle folgen. 
letztere war damals noch „sehr stark versilbert“ und dadurch schwer zu beurteilen 
(abb. 19f.). zum vergleich nannte sie u. a. die figuren der katharinenkapelle des 
straßburger münsters. ans ende der entwicklung, um die Jahrhundertmitte, 
setzte bachmann die marienfiguren aus proßnitz (prostějov) und deschney 
(deštné) bei pilsen, deren vorstufe sie in einer sitzenden madonna im jetzigen 
salzburg museum sah.35 in den anmerkungen erwähnte bachmann auch noch 
die madonna von braunau (broumov) und einen apostel in brünner privatbesitz, 
den sie als „zwischenstufe“ zwischen dem „ritter“ und den mährischen Werken 
betrachtete.36 1950 war der hl. florian in der ausstellung „Große kunst aus 

31 spitzmüller 1931; Giese 1931/32.
32 kutal 1936; kutal 1938; kutal 1941/42; kutal 1942; kutal 1949.
33 kat. Wien 1939, 18, kat. nr. 10.
34 Oettinger 1939, 20. 
35 zu dieser vgl. zuletzt schultes 2010, 175–180 (hier um 1320 datiert).
36 bachmann 1943, 26–33.



76  Lothar Schultes 

österreichs klöstern“ zu sehen. im katalog wurde er von karl Garzarolli 
neuerlich einem donauländischen bildschnitzer um 1310/20 zugeschrieben, der 
wahrscheinlich vom rheingebiet eingewandert sei.37 

hingegen betrachtete Gerhard schmidt die figur – wie bereits kutal – 
als „fremdling in Oberösterreich“. von den böhmisch-mährischen arbeiten sei 
nur die madonna von michle in derselben Werkstatt entstanden, doch zögerte 
er, sie dem meister selbst zuzuschreiben. die zeitliche reihenfolge sah er „von der 
 organischen zu der abstrakteren lösung“. daher ließ schmidt auf die madonnen 
von Großmeseritsch (velké meziříčí), michle (abb. 20) und proßnitz den „über-
feinerten und manierierten“ hl. florian und schließlich die „fast ein wenig  kokette“ 
madonna von znaim (abb. 19) folgen. als stilistische vorbilder nannte er die-
selben Werke wie kutal, darunter die kölner domapostel, die damals um 1320 
datiert wurden. den größeren „ritter“ hielt er für keinen vorgänger, sondern „eine 
unbeholfene und ein wenig jüngere nachahmung“ der kleineren figur.“38 mit den 
Grabmälern des seligen berthold von Garsten und des markgrafen Otakar ii. 
von steier in der ehemaligen stiftskirche von Garsten (abb. 26) sah er keinen 
zusammenhang, während sie peter von baldass sogar derselben Werkstatt 
zuordnete – eine meinung, die offenbar auch margit stadlober 1996 vertrat.39

die erkenntnisse schmidts wurden 1967, 1968 und 1978 in den katalog-
nummern der ausstellungen „Gotik in österreich“, „l’europe Gothique“ und 
„die zeit der frühen habsburger“ übernommen.40 hingegen sah albert kutal 
die entwicklung umgekehrt, nämlich von der hieratischen starrheit des (kleineren) 
„ritters“ und der znaimer madonna zu mehr körperlichkeit und sinnlichkeit bei 
jener von michle und ihren nachfolgewerken (abb. 1, 19f.).41 1969 widmete sich 
hilde bachmann erneut der Gruppe von Werken, deren datierung sie nun im 
sinne schmidts revidierte. zum hl. florian meinte sie, dass es sich eigentlich „um 
die gewissermaßen aufgestellte figur eines rittergrabes“ handle.42 

auch Jaromir homolka beschäftigte sich mehrmals mit dem schaffen des 
meisters. als westliche vorstufen nannte er unter anderem einige Grabsteine 
französischer könige in saint-denis sowie erneut die apostel aus saint-Jacques-
aux-pèlerins im musée cluny.43 in seinem beitrag zur kölner ausstellung 
„kunst der Gotik aus böhmen“ siedelte er die tätigkeit des meisters im umfeld 
des brünner hofes der königin elisabeth (eliška rejčka, gest. 1335) sowie des 

37 kat. Wien 1950, 61, kat. nr. 230.
38 schmidt 1959, 249−263.
39 baldass 1961, 88–89; stadlober 1996, 154.
40 kat. krems-stein 1967, kat. nr. 150; kat. paris 1968, 91f., kat. nr. 153f.; kat. Wiener neustadt 1979, 

438f., kat. nr. 235.
41 kutal 1962, 13–17, 127, anm. 13, 178 (dt. zusammenfassung); kutal 1970; kutal 1971, 30f.; 

kutal 1973, 480–490.
42 bachmann 1969, 110–113.
43 homolk a 1978, 643.
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Abb. 10: Propheten, um 1277/90, 

Straßburg, Münster, Westportal.

Abb. 11: Hl. Oswald aus dem 

Dollingersaal, um 1270/80, 

Regensburg, Historisches Museum 

der Stadt. 
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jungen markgrafen karl (des späteren kaisers) und dessen Gattin blanche an. 
in der katalognummer zur ausgestellten znaimer madonna schrieb marie anna 
kotrbová dem meister die madonnen von Großmeseritsch und michle, den 
salvator aus eichhorn (veverská bitýska) in brünn und die barock überarbeitete 
madonna von Oslawan (Oslavany) zu. all diese Werke seien im 2. viertel des 
14. Jahrhunderts in brünn entstanden. der „ritter“ von st. florian, sein ältestes 
Werk, sei ein solitär und daher „aus der skulptur österreichs auszugliedern“ (sic!). 
stilistisch bestünden parallelen zu böhmischen handschriften wie der velislav-
bibel oder dem Liber depictus aus krumau.44 später nahm homolka an, die 
Werkstatt des meisters sei um die Jahrhundertmitte von brünn nach prag über-
siedelt.45 ivo hlobil datierte im Gegensatz zu schmidt den kleineren „ritter“ 
und die madonna von znaim wieder zurück in die 1320er Jahre und präzisierte 
deren beziehungen zum rheinland wie auch zur pariser hofkunst. als vermittler 
vermutete er jene westeuropäische elite, die könig Johann von luxemburg nach 
prag begleitete.46 

1986 und 1988 beschäftigte sich auch marlene zykan mit den beiden 
ritterfiguren, wobei sie auch die ergebnisse der restaurierung vorstellte.47 bei der 
datierung folgte sie Gerhard schmidt. Ähnliches gilt für den beitrag von horst 
schweigert im Gotik-band der Geschichte der bildenden kunst in österreich, 
der die beiden „ritter“ zeitlich sogar erst um 1340/50 ansetzte. die von baldass 
vertretene zuweisung der Grabmäler in Garsten (abb. 27) an eine „st. florianer 
ritterwerkstatt“ lehnte er, wie bereits schmidt, dezidiert ab.48 

anlässlich der tagung zum 650. todestag des königs Johann von luxemburg 
widmete sich auch kaliopi chamonikola der problematik und wies besonders 
auf den lange ignorierten zusammenhang mit Wien hin, ein hinweis, der später 
nicht wieder aufgenommen wurde.49 milena bartlová deutete das schaffen des 
meisters als hofkunst des jungen karl iv., dessen Gattin blanka (blanche) von 
valois sich 1337 in brünn aufhielt. die westlichen Wurzeln des stils seien aus dem 
aufenthalt des späteren kaisers in frankreich zu erklären.50

auch arthur saliger beschäftigte sich 2000 im rahmen des symposiums 
„podzim středověku. the Waning of the mittle ages“ mit der künstlerischen 
beziehung mährens zu Wien. er verglich den kleineren „ritter“ mit den skulpturen 
der Westfassade des straßburger münsters und betonte die unterschiede zur 

44 homolk a 1985, 58, 123f., kat. nr. 30 (marie anna kotrbová). 
45 homolk a 1999; homolk a 2005.
46 hlobil 1979; hlobil 1980; hlobil 1988.
47 zyk an 1986, 19–25; zyk an 1988, 106–107, nr. 1. 2, abb. 437, 438.
48 baldass 1961, 88–89; schweigert 2000, 335–336, nr. 80.
49 chamonikola 1998, 222–229.
50 bartlová 1998, 206–215.
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madonna von michle. in der großen figur sah er offenbar keinen florian, sondern 
eine „künstlerische vorstufe des heiligen Wenzel im veitsdom in prag.“51

im Jahr 2002 war der kleinere „ritter“ in der ausstellung „Gotik schätze 
Oberösterreich“ im linzer schloss zu sehen. im katalog vermutete der autor eine 
frei umschreitbare aufstellung der figur, vielleicht unter einem altarbaldachin. 
vergleiche mit den propheten der straßburger Westfassade und einer silberfigur 
in namur sprächen für eine entstehung „nicht lange nach der 1291 erfolgten 
Weihe der klosterkirche“.52 Während der katalog der ausstellung „entflammt“ 
die datierung um 1320 (?) übernahm, ließ sie roland forster, der sich vor allem 
details der kleidung und bewaffnung der beiden „ritter“ widmete, zwischen „um 
1320“ und „um 1330/50“ offen.53

ivo hlobil veröffentlichte 2005 eine aus klosterneuburg bei Wien stammende 
löwenmadonna als Werk des meisters von michle. nachdem er die von Jiří fajt 
und robert suckale geäußerten bedenken an ihrer echtheit entkräften konnte, 
wiederholte er die zuschreibung 2014 in der von ihm konzipierten, in Olmütz und 
leogang (salzburg) gezeigten ausstellung über gotische löwenmadonnen. sein 
letzter aufsatz zum thema erschien 2017.54 

aleš mudra vermutete in der monumentalen, etwa 270 cm hohen statue des 
hl. reinhold in der reinoldikirche in dortmund einen vorläufer des „ritters“ von 
st. florian (abb. 18). Wie homolka brachte er die berufung des meisters von 
michle mit der königinwitwe elisabeth (eliška rejčka) in zusammenhang, die 
sich 1333 im rheinland aufhielt. daher argumentierte er auch weiterhin für einen 
sitz der Werkstatt in brünn, wo elisabeth ansässig war.55

das florian-Gedenkjahr 2004 bot anlass für die erwähnte ausstellung 
„entflammt“ sowie für mehrere publikationen, die sich verschiedensten aspekten 
des oberösterreichischen landespatrons widmeten. darin gaben friedrich buch-
mayer und karl rehberger einen überblick über die frühesten darstellungen 
des heiligen in siegeln, skulpturen sowie buch- und Glasmalereien.56 

2006 äußerten Jiří fajt und robert suckale zweifel an der einheitlichkeit 
der Werkgruppe um den meister von michle. auch markus hörsch sprach eher 
von einer stilrichtung, die fajt neuerlich als „höfisch“ bezeichnete, obwohl bisher 
von keiner der zugeschriebenen figuren eine königliche stiftung nach zuweisen 

51 saliger 2001, 90.
52 schultes – prokisch 2002, 258–259, nr. 1/10/7 (lothar schultes); loidol – schul-

tes o. J., 189, mit abb. 
53 forster 2003, 208–210; kat. enns – lorch – st. florian 2004, 154, nr. ii/2.
54 hlobil 2004/2005, 6–30; hlobil 2005; hlobil 2006; hlobil 2011a; hlobil 2011b; 

hlobil – hrbáčová 2014, 68–71, 75–78, kat. nr. 5, 8 (ivo hlobil); hlobil 2017. 
55 mudr a 2006.
56 kat. enns – lorch – st. florian 2004; buchmayr – r ehberger 2004.
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Abb. 12: Grabfigur des Stifters, Pfalzgraf 

Heinrich II., um 1270, Maria Laach, 

Abteikirche.

Abb. 13: ehem. Grabfigur des Dietrich von 

Wettin, gest. 1307, Leipzig, Kunstbesitz der 

Universität. 
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ist.57 kurz darauf konnte miriam natoufová die angebliche herkunft der 
madonna von michle aus brünn widerlegen.58

in zwei aufsätzen widmete sich auch der autor den beiden „rittern“, wobei er 
französische vorbilder wie die figur könig childeberts (abb. 5) ins spiel brachte 
und auf die weitere entwicklung der „manieristischen“ richtung in österreich 
verwies. das siegel Johanns von luxemburg von 1319 und die gut datierbaren 
handschriften des stiftes st. florian sprächen für eine entstehung des kleineren 
„ritters“ um 1320. der größere „ritter“ und der hl. reinold in dortmund (abb. 29, 
18) seien hingegen erst um 1330 denkbar.59

2008 versuchte tereza hrabovská in ihrer bachelorarbeit, die eigen-
händigen arbeiten des meisters von jenen der mitarbeiter und nachfolger zu 
 unterscheiden. in den kurzen katalogbeiträgen bespricht sie zwanzig Werke, die 
sie zwischen etwa 1320 und 1350 datiert, beginnend mit der madonna von znaim, 
gefolgt vom hl. florian und den marienfiguren von Großmeseritsch und michle.60

Jüngst widmete stéphane vrablik seine hervorragende bachelorarbeit dem 
schaffen des meisters und den umständen seiner ankunft in mitteleuropa. er 
gibt einen überblick über die bisherige literatur und versucht davon ausgehend 
eine weitere differenzierung der gesamten Gruppe von skulpturen. am beginn 
seines Werkkatalogs steht der „ritter“ von st. florian, den er um 1326/30 datiert. 
es folgen bis 1330/35 die marienfiguren von znaim, Großmeserisch und michle 
(abb. 1, 19f.). vrablik schließt dann den schmerzensmann der mährischen 
Galerie in brünn sowie zehn weitere Werke des engen und weiteren umkreises 
an. er vermutet den sitz der Werkstatt weiterhin in brünn, räumt aber ein, dass 
sie sich um 1340 verzweigt haben könnte. völlig neu sind seine überlegungen 
zur berufung des meisters nach st. florian. er bringt sie mit propst Werner von 
Winkel in zusammenhang, der nach den reliquien des hl. florian suchen ließ. 
albert von Waldkirchen reiste deshalb 1323/24 nach krakau und im Jahr darauf 
nach avignon. vrablik vermutet, dass albert dabei durch bayern, schwaben und 
vielleicht auch den Oberrhein kam und von dort den schnitzer nach st. florian 
berief. die prächtige statue des „ritters“ sei gleichsam als ersatz für die nicht 
erreichbaren reliquien entstanden.61

der Gedanke überrascht, da man sich die tätigkeit eines so bedeutenden 
meisters zuletzt nur im umkreis des königshauses in brünn oder prag vorstellen 
konnte und im „ritter“ ein exportwerk sah. nach vrablik wäre die initiative 

57 fajt – suck ale 2006; hörsch 2006, 37; fajt 2006, 51, 87–89, kat. nr. 10 (madonna aus 
Großmeseritsch).

58 natoufová 2007.
59 schultes 1993, 62–67; schultes 2008, 346–348.
60 hr abovsk á 2008.
61 vr ablik 2020.
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seiner berufung jedoch vom stift st. florian ausgegangen, und der meister wäre 
erst anschließend nach böhmen gezogen, wo er eine leistungsfähige Werkstatt 
begründete.

tatsächlich wurde st. florian aber nicht erst in den 1320er Jahren, sondern 
schon um 1300 ein einfallstor für künstler aus dem Westen. dazu gehörten jene 
maler, die damals für das stift mehrere bedeutende handschriften illustrierten. 
um 1320 trafen oberitalienische buchmaler ein, die in der st. florianer Werkstatt 
einen stilistischen Wandel bewirkten.62 es ist deshalb wahrscheinlich, dass auch der 
bildhauer des „ritters“ bereits unter den pröpsten ulrich (1283–1295) oder einwik 
(1295–1313) aus dem Westen ins stift berufen wurde. die folgenden überlegungen 
sind ein versuch, dies auch stilistisch zu begründen.

zu den Wesensmerkmalen des „ritters“ gehört seine hoheitsvolle haltung, 
die einen vergleich mit Werken der „klassischen“ Gotik nahelegt. so bedauerlich 
der verlust der ursprünglichen farbigkeit auch ist, erleichtert er doch anderer-
seits den vergleich mit steinfiguren, etwa den heiligen Georg und theodor am 
südquerhaus der kathedrale von chartres, die als inbegriff des christlichen ritters 
gelten.63 man könnte auch an die figuren der Westfassade der kathedrale von 
Wells denken, die aber wegen ihres erhaltungszustandes schwer zu vergleichen 
sind.64 dennoch legt die Gegenüberstellung nahe, dass die „starre“ des „ritters“ 
an Werke aus dem 2. viertel des 13. Jahrhunderts erinnern sollte, vielleicht, um ein 
höheres alter zu suggerieren.

Gut vergleichbar ist auch die figur des merowinger-königs clovis i. am portal 
der von ihm gegründeten klosterkirche von moutiers-saint-Jean in burgund, das 
sich heute in den cloisters des metropolitan museums in new York befindet 
(abb. 4).65 die statue entstand etwa gleichzeitig mit jener childeberts, dem sie 
in ihrer lebendigkeit und präsenz entspricht, während der „ritter“ von st. florian 
vergleichsweise entrückt wirkt. 

eine gewisse vornehmheit kennzeichnet auch die erwähnte statue könig 
childeberts, die 1239/44 für das portal des refektoriums der von ihm gegrün-
deten abtei st. Germain-des-prés entstand und sich heute im louvre befindet 
(abb. 5).66 Gut vergleichbar ist die aufrechte, vornehme haltung, wobei die fran-
zösische figur doch um einiges natürlicher und lebendiger wirkt als der sorgsam 
stilisierte florian. dies belegt auch eine Gegenüberstellung des Gesichts und der 

62 roland 2000, 492, 503–506, nr. 235–238, 245f., taf. s. 139–141, 146f.; Oberhai dacher-
herzig 2002, 144, 257f., kat. nr, 1/10/5 (lothar schultes); schmidt 2002, 337–341, kat. 
nr. 3/8–3/14.

63 seewald 2011, 998–1000, abb. 1, 3.
64 mudr a 2006, 239–254.
65 str atford 1992. – internet: doorway from moutiers-saint-Jean.
66 krohm – kunde 2011, 1500f., kat. nr. XiX.1 (farbabb.); le pogam – Jugie 2020, 226–228, 

abb. 146; internet: le roi childebert 1er († 558).
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Abb. 14: Grabplatte der Schaunberger (nach 

der Restaurierung), um 1260/80, Wilhering, 

Stiftskirche.

Abb. 15: Herzog Leopold VI. der Glorreiche, 

Glasfenster aus Stift Heiligenkreuz, um 

1288/90, Steyr, Stadtpfarrkirche.
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haare (abb. 6. 7). Ähnliches gilt für einen der um 1243/48 entstandenen, heute im 
museé cluny bewahrten apostel der pariser sainte-chapelle, die dem hl. florian 
näherstehen als jene von st. Jaques-aux-pélerins.67  

die extreme, vor allem in Gesicht und haaren ausgeprägte stilisierung wird 
allerdings auch in frankreich erst um 1260 erreicht, etwa in der silberstatue des 
hl. blasius aus saint-pierre-au-château im diözesanmuseum von namur. ein 
vergleich der markanten, überfeinerten Gesichtszüge mit jenen des hl. florian 
belegt, wie stark dieser der französischen kunst verpflichtet ist (abb. 8, 9).68 

der zeitliche abstand kann demnach nicht allzu groß gewesen sein. dafür 
spricht ein vergleich mit den erwähnten propheten am mittleren Westportal des 
straßburger münsters. die figuren wurden wohl 1277 zugleich mit der fassade 
begonnen und sind erstaunlich vielfältig gestaltet. denkt man sich etwa bei der 
statue rechts außen den schürzenartig über den gegürteten surcot gezogenen 
mantel weg, gleicht er weitgehend dem hl. florian. dies gilt auch für die manie-
rierten proportionen mit dem langen hals und dem relativ kleinen kopf (abb. 1, 
10).69 außerdem wurde immer wieder auf die statuen des kölner domchors hin-
gewiesen. vor allem die figur des christus-salvator erreicht im feinen, durchgeis-
tigten Gesicht einen ähnlichen Grad an stilisierung wie der „ritter“, unterscheidet 
sich aber durch die bewegte haltung.70

Gut vergleichbar ist auch der hl. Oswald aus dem so genannten dollingersaal 
in regensburg, allerdings ist er bewegter als der hl. florian und die Gesichtszüge 
sind weniger manieriert (abb. 1, 11). martin hoernes brachte die ausstattung 
mit dem besuch könig rudolfs von habsburg im Jahr 1281 in zusammenhang, 
was mit dem stil der figur durchaus übereinstimmen würde.71 

besonders gut eignen sich Grabfiguren zum vergleich mit dem „ritter“ von 
st. florian, darunter jene des pfalzgrafen heinrich ii. in maria laach (abb. 1, 
12).72 aufschlussreich ist vor allem eine Gegenüberstellung der Gesichter, die 
eine ähnliche art der stilisierung aufweisen, etwa beim schmalen nasenrücken 
oder den wie mit dem zirkel gezogenen brauen. beim Grabmal heinrichs ist die 
entstehungszeit durch die amtszeit des auftraggebers, abt theoderich, zwischen 
1256 und 1295 einzugrenzen.

67 krohm – kunde 2011, 1504, kat. nr. XiX.4 (Xavier dectot); internet: apostles from the 
sainte-chapelle.

68 krohm – kunde 2011, 1512–1514, kat. nr. XiX.11 (robert didier).
69 lutz 2007, 353–355, nr. 96; internet: Wikipedia: straßburger münster. 
70 suck ale 1979; lutz 2007, 358f., nr. 102; hardering 2012; bergmann 2014;  Wolter- 

von dem knesebeck 2018, 194, abb. 10a–d; internet: Wikipedia: chorpfeiler figuren des köl-
ner doms.

71 k lotz 1998, 352, farbabb. 323; kurella 2000; hoernes 2005; lutz 2007, 351f., nr. 94 (Ger-
hard lutz).

72 siehe anm. 23.
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Wie erwähnt, wurde bereits von kieslinger die figur des 1307 verstorbenen 
dietrich von Wettin in leipzig zur datierung des hl. florian herangezogen (abb. 1, 
13).73 die übereinstimmungen betreffen vor allem details von kleidung und 
bewaffnung. so sind der Gürtelbeschlag und die form des schwertknaufs nahezu 
identisch, während im figurenstil deutliche unterschiede bestehen.74 

unter den oberösterreichischen Grabmälern ist einzig jenes der schaunberger 
in der stiftskirche von Wilhering mit dem „ritter“ vergleichbar (abb. 14).75 es 
war einst mit dem kreuzaltar verbunden, dessen reliefs wahrscheinlich in der 
barockzeit mit der figürlichen Grabplatte zu einer tumba vereinigt und unter der 
Westempore wieder errichtet wurden. die liegefigur zeigt einen ritter, der ähn-
lich gekleidet ist wie der hl. florian, stilistisch überwiegen aber die unterschiede. 

bezieht man auch die Glasmalerei mit ein, wäre vor allem die darstellung 
des babenbergers leopold vi. in der stadtpfarrkirche von steyr zu vergleichen 
(abb. 1, 15).76 die scheibe ist teil eines zyklus, der wahrscheinlich aus dem chor 
der stiftskirche von heiligenkreuz im Wienerwald stammt und somit um 1288/90 
datiert werden kann. die übereinstimmungen mit dem hl. florian betreffen die 
frontale ausrichtung, die proportionen und den geschlossenen umriss, doch ist 
die stilisierung von Gesicht und haaren nicht so weit fortgeschritten. 

es mag erstaunen, dass die vor Ort entstandene buchkunst des stiftes st. florian 
bisher nicht zur datierung des „ritters“ herangezogen wurde, zumal der führende 
maler ebenfalls französischen vorbildern des 13. Jahrhunderts verpflichtet war. 
so sind seine schlanken, großgewachsenen figuren ähnlich proportioniert, und 
die kleinen köpfe zeigen in den Gesichtern und haaren eine ähnlich extreme 
stilisierung. dies gilt für die miniaturen des 1301 datierten hohelied-kommentars 
(Expositio in Cantica Canticorum) einer sammelhandschrift ebenso wie für die 
Gestalt des Annus, der personifikation des Jahres, im so genannten Walling-missale 
(abb. 16).77 trotz der unterschiede in material und format sind die fast starre 
haltung sowie die feine stilisierung von Gesicht und haaren durchaus ähnlich 
und legen eine etwa gleichzeitige entstehung von skulptur und buchmalerei nahe. 

außerdem belegen die handschriften, dass der typus des hl. florian im 
langen Waffenrock mit schild und mantel hier schon um 1260/80 ausgeprägt 
war (abb. 1–3). im missale des heinrich von marbach, das zwischen 1306 und 1310 
entstand, trägt er einen tief geschlitzten Waffenrock, der die gepanzerten beine frei 
gibt. das kleidungsstück entspricht damit ziemlich genau jenem der figur, ebenso 

73 siehe anm. 26.
74 ein vergleichbares schwert hat sich im kölner museum schnütgen erhalten: Wester mann-an-

gerhausen 2003, 147, nr. 98.
75 siehe anm. 12, internet: deep space live: schaunberger Grabmal. 
76 Oberhaidacher-herzig 2000, 418–419, nr. 169, taf. s. 103 (mit der älteren lit.); Ober-

haidacher-herzig 2002, 143; internet: Wikipedia: laxenburger fenster.
77 roland 2000, 504–505, nr. 235, 236, taf. s. 139; schmidt 2002, 331, 337–338, kat. nr. 3/8.
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Abb. 16: Annus (Allegorie des Jahres), um 

1310, Walling-Missale, fol. 1 r, St. Florian, 

Stiftsbibliothek, CSF III 221a.

Abb. 17: Hl. Florian, 1306/10, Missale des 

Heinrich von Marbach III 205 A, fol. 98r, 

St. Florian, Stiftsbibliothek.

Abb. 18: Hl. Reinold, um 1330, Dortmund, 

Reinoldikirche.
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der metallbesatz des Gürtels (abb. 1, 17). die elegantere haltung legt allerdings 
nahe, die miniatur erst nach dem „ritter“ zu datieren.78 

andererseits ist es aufschlussreich, sie mit der erwähnten statue des hl. reinhold 
in dortmund zu vergleichen, in der mudra einen vorläufer der st. florianer 
figur erkennen wollte (abb. 1, 18).79 tatsächlich ist das zeitliche verhältnis der 
beiden Werke aber umzukehren. dafür sprechen nicht zuletzt kostümkundliche 
Gründe, nämlich die länge des Waffenrocks. dieser ist, wie die abbildungen 10 
bis 15 belegen, im späten 13. Jahrhundert bodenlang, wird ab etwa 1300 kürzer und 
erreicht um 1330 kniehöhe, so auch bei der größeren der st. florianer ritterfiguren 
(abb. 29). in der buchmalerei wäre der hl. hyppolit auf einer 1341 datierten 
miniatur der st. pöltener bibel als beispiel zu nennen.80 es ist daher überzeugend, 
wenn mudra den hl. reinhold mit dem Jahr 1332 in verbindung brachte. nicht 
zuzustimmen ist ihm hingegen bei der datierung des „ritters“. da die altäre der 
klosterkirche von st. florian zwischen 1283 und 1313 geweiht wurden, ist nicht 
einzusehen, warum ausgerechnet die statue des heiligen, der dem stift seinen 
namen gab, später entstanden sein soll. diese frühdatierung hat allerdings auch 
konsequenzen für die gesamte Gruppe von Werken, die mit dem meister der 
madonna von michle verbunden wird.

als nächstverwandt gilt die aus der kirche von Gnadlersdorf (hnánice) 
bei znaim stammende, ursprünglich aber wohl für klosterbruck (louka) oder 
das doppelkloster der minoriten und klarissen in znaim bestimmte madonna 
(abb.  19).81 die figur hat ihre fassung eingebüßt, die haare wurden ergänzt 
und die Gesichter barock überschnitzt. dennoch sind die übereinstimmungen 
im säulenhaften aufbau mit leichtem kontrapost sowie im spröden Gewandstil 
evident. Wie mehrfach festgestellt, ist die ausführung nicht so präzise und strin-
gent wie beim „ritter“, weshalb man zögert, sie demselben meister zuzuschreiben. 
vielleicht haben wir es mit der arbeit eines mitarbeiters zu tun, der sich in brünn 
niederließ und dort eine eigene Werkstatt begründete. 

etwas anders ist es bei der madonna von prag-michle, deren herkunft aus 
brünn sich als irrtum herausstellte (abb. 20). so belegen die von natoufová 
publizierten Quellen, dass jene marienfigur, die ein brünner Ofensetzer vor 1822 
der kirche spendete, neu angefertigt wurde.82 damit spricht nichts dagegen, dass 
die erhaltene madonna bereits ursprünglich für michle oder eine andere prager 
kirche bestimmt war. Obwohl auch sie etwas steif und spröde wirkt, ist sie durch 
die zuwendung der mutter zum kind bewegter, anmutiger und lebendiger als 

78 schmidt 2002, 338, nr. 3/9; r ehberger 2004a, abb. s. 57; harreither – r ehberger 
– schlager 2004, abb. s. 51 und umschlagabb.

79 mudr a 2006.
80 roland 2000, 514, nr. 252, taf. s. 150.
81 vr ablik 2020, 47f., mit der älteren lit.
82 ausführliche argumentation bei natoufová 2007.



der „ritter“. dies entspricht der allgemeinen stilentwicklung zu geschmeidi-
geren formen. tatsächlich hat sich die jüngere forschung darauf geeinigt, in der 
madonna ein etwas späteres Werk zu sehen. hinsichtlich der zuschreibung ist zu 
bedenken, dass das Gesicht mariens überarbeitet und „verhübscht“ (schmidt) 
wurde, während das kind offenbar unberührt blieb.83 

Wie erwähnt, findet sich der verfeinerte stil der madonna in vergleichbarer 
form auch auf dem majestätssiegel könig Johanns von luxemburg, das wahr-
scheinlich 1311 anlässlich seiner krönung in prag entstand.84 es liegt deshalb nahe, 
dass er es war, der den meister nach prag holte. dafür spricht, dass Johann als 
sohn kaiser heinrichs vii. und margaretes von brabant in paris studierte und 
die französische kultur kennenlernte.85 andererseits ist für ihn keine beziehung 
zum stift st. florian nachzuweisen.

deshalb sollte auch der habsburger rudolf iii., der sohn könig albrechts i., in 
die überlegungen einbezogen werden. auch er kannte die französische kultur, war 
er doch in erster ehe mit blanche, einer tochter könig philipps iii. von frankreich 
verheiratet, die 1305 in Wien starb. im selben Jahr verschied auch könig Wenzel 
ii. von böhmen und erhielt in königsaal (zbraslav) ein leider verlorenes Grabmal, 
das der metallgießer Johann von brabant schuf.86 als Wenzels gleichnamiger 
sohn und nachfolger 1306 ermordet wurde, bedeutete dies zugleich das ende der 
přemysliden.87 es folgten machtkämpfe, die erst endeten, als rudolf iii. die junge 
Witwe elisabeth (eliška rejčka) heiratete und damit die herrschaft in böhmen 
übernahm. rudolf starb aber bereits 1307, was zu neuen auseinandersetzungen 
führte. elisabeth floh deshalb nach Wien, konnte aber schließlich nach brünn 
zurückkehren, wo sie hof hielt.88 1323 gründete sie das zisterzienserinnenkloster 
„aula sanctae mariae“ in alt brünn (staré brno), die heutige abtei st. thomas.89 
es wäre daher denkbar, dass ihr Gatte rudolf iii. den meister aus österreich nach 
prag berief, von wo er oder ein mitarbeiter dann der Witwe nach brünn folgte. 

dass in prag bereits um 1300 französisch geprägte Werke entstanden, belegt 
unter anderem die Grabplatte der GVTA FILIA DOMINI WENCEZSLAIS 
REGIS BOHEMIE im lapidarium der prager nationalgalerie (abb. 21). es han-
delt sich dabei nicht um die 1297 verstorbene habsburgerin Guta ( Juditha), die 
erste Gattin Wenzels ii., sondern um ihre gleichnamige tochter, die als kleinkind 

83 vr ablik 2020, 51–53, mit der älteren lit.
84 stejsk al 1978, 41, abb. 24; benešovsk á 1998, abb. 114; fajt – suck ale 2006; fajt 

2006, 89, anm. 4 (bei kat. nr. 10); stehliková 2010, v, kat. nr. 27.
85 benešovsk á 1998; internet: Wikipedia: Johann von böhmen.
86 stejsk al 1978, 40.
87 charvátová  2007; internet: Wikipedia: Wenzel ii. (böhmen).
88 kopicková 2003; internet: Wikipedia: eliška rejčka.
89 es ist jenes kloster, in dem Gregor mendel von 1868 bis 1884 abt war. internet: Wikipedia: abtei st. 

thomas und abteikirche maria himmelfahrt; internet archive (deutsch, mit ausführlicher kloster-
geschichte).
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Abb. 19: Madonna aus Klosterbruck bei 

Znaim (?), um 1300/20, Znaim (Zojmo), 

Südmährisches Museum.

Abb. 20: Madonna aus Michle bei Prag, um 

1300/20, Prag, Nationalgalerie. 
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starb.90 die feine, grazile darstellung des mädchens lässt vermuten, dass es in 
prag damals auch holzfiguren dieses stils gab. außerdem hat sich dort auch das 
fragment der Grabplatte eines herrn von Říčany (ritschan bei prag) erhalten, die 
mit dem „ritter“ von st. florian vergleichbar wäre.91 

es ist daher nicht auszuschließen, dass der meister von michle schon unter 
könig Wenzel ii. nach prag geholt wurde. dafür spricht, dass dessen vater, 
Ottokar ii. přemysl, die vogtei über das kloster st. florian innehatte und dort 
in guter erinnerung blieb. so berichtet die lebensbeschreibung der klausnerin 
Wilbirg, dass für ihn als „Wahrer von frieden und ruhe“ und „beschützer der 
Waisen und armen“ gebetet wurde.92

bereits kutal nannte als französische vorstufe für den stil des meisters die 
madonna aus saint aignan in der kathedrale notre dame in paris (abb. 22).93 
tatsächlich entsprechen einander die figuren seitenverkehrt, und auch die harten, 
spröden faltengrate sind ähnlich strukturiert. vergleichbar wäre aber auch die 
madonna aus poissy im museum mayer van den bergh, die zuletzt als vorstufe der 
marienfiguren in nordheim am main, vom altstädter rathaus in prag und in st. 
stephan in Wien genannt wurde. auch sie entspricht seitenverkehrt der madonna 
von michle, ist aber geschmeidiger und eleganter (abb. 23).94 

der spezifische stil des „ritters“ ist in böhmen bis über die Jahrhundertmitte 
zu verfolgen, wobei er sich bei den nachfolgewerken immer weiter von dessen 
raffinierter feinheit entfernt. dennoch war ivo hlobil bereit, Werke wie die 
jüngst von der prager nationalgalerie erworbene löwenmadonna als eigenhändig 
zu akzeptieren.95 andererseits schloss er für die sitzende madonna aus asten bei 
tittmoning (Oberbayern) jede beziehung zum meister von michle aus, obwohl sie 
mehrfach mit dem „ritter“ in verbindung gebracht wurde (abb. 1, 24). tatsächlich 
steht sie ihm aber durchaus nahe, etwa in den spröden, Grate bildenden falten und 
der subtilen, fein stilisierten ausarbeitung des Gesichts. unterschiedlich ist vor 
allem die, aus der beziehung zwischen mutter und kind  resultierende bewegtheit, 
die bei der madonna aus asten erst anklingt und bei deren nachfolgewerken immer 
deutlicher zutage tritt. diese manierismen sprechen für eine entstehung in den 

90 stejsk al 1978, 20–21, abb. 9; fajt 2006, 46–47, abb. ii.8 (hier irrtümlich als Gemahlin Wen-
zels ii. bezeichnet); stehliková 2010, iX, nr. 71 (beschriftung teilweise mit nr. 72 vertauscht); 
internet: Wikipedia: Guta von habsburg (auch hier sind mutter und tochter verwechselt). 

91 stehliková 2010, iX, nr. 74; internet: Wikimedia: tombstone (gute abbildung).
92 schultes 2008, 345.
93 siehe anm. 32; hlobil 2014, 37, abb. 5 (die datierung um 1330 ist wohl ein halbes Jahrhundert zu 

spät); Gauvard 2019, 127, 129 (abb.); internet: Wikipedia: notre-dame de paris (statue). 
94 fajt 2006, 104–107, kat. nr. 19f. (markus hörsch); Gr andmontange – kunz 2016, 98–

99.
95 die figur stammt aus einer privatsammlung in klosterneuburg, die ursprüngliche herkunft ist unbe-

kannt. aus der dendrochronologie ergibt sich ein datum nach 1340. hlobil – hrbáčová 2014, 
68–71, kat. nr. 5 (ivo hlobil).
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Abb. 21: Grabplatte der Guta (Juditha), 

gest. 1297, Prag, Lapidarium des 

Nationalmuseums.

Abb. 22: Madonna aus der Kapelle Saint Aignan, 

um 1280 (?), Paris, Notre Dame. 
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1320er Jahren und nicht erst um 1360, wie hlobil zuletzt vorschlug.96 suckale 
sprach von einer „kulturellen affinität salzburgs zum prag der luxemburger“, 
doch ist es wahrscheinlicher, dass der stil innerhalb der klöster vermittelt wurde.97 
Ähnliches gilt für die salzburger löwenmadonnen, die hans peter hilger zu 
recht mit figuren aus der Werkstatt des meister von michle verglich.98 

Wie erwähnt wurde der „ritter“ mehrmals als „fremdling“ innerhalb der 
österreichischen plastik bezeichnet, obwohl sich hier für seinen stil durchaus 
vorstufen finden. so wäre etwa auf die aus dem kunsthandel erworbene, zuletzt 
ins späte 13. Jahrhundert datierte madonna im Germanischen nationalmuseum 
hinzuweisen, die den typus der vierge dorée am Querhaus der kathedrale von 
amiens variiert. in der metallischen schärfe (kammel) der geraden, spröden 
faltenbahnen nimmt sie bereits vieles vom stil des „ritters“ vorweg.99 

auch die in leogang ausgestellte hl. anna selbdritt desselben museums 
wurde bereits von ihrem entdecker, franz kieslinger, mit dem hl. florian in 
zusammenhang gebracht (abb. 25).100 Wenn die von karl Garzarolli über-
lieferte herkunft aus der umgebung von mariazell stimmt, war die figur wahr-
scheinlich für die Wallfahrtskirche von annaberg bestimmt, wo mönche aus 
lilienfeld 1217 eine kapelle errichteten.101 von 1327 bis 1332 erfolgte ein neubau, 
von dem sich die qualitätvollen Glasfenster im kreuzgang des stiftes lilienfeld 
erhalten haben.102 da sie weitgehend dieselbe stilstufe vertreten wie die hl. anna 
selbdritt, dürfte diese etwa gleichzeitig entstanden sein. Wie bereits kutal fest-
stellte, ist die ausarbeitung der figur weniger präzise und scharf als beim „ritter“, 
dennoch besteht eine enge verwandtschaft. 

die ausstattung eines missales belegt, dass ab etwa 1310 ein künstlerischer 
austausch zwischen den malerschulen von st. florian und st. pölten-lilienfeld 
stattfand.103 um diese zeit könnte auch ein schüler des „ritter“-meisters ins 
stift lilienfeld berufen worden sein, für das er u. a. das konventsiegel anfertigte. 
stilistisch verwandt ist eine durch schwerthiebe beschädigte madonna – wohl 
jenes „marienbild in ambitu“, für das 1330 ablässe erteilt wurden.104 

96 schultes 2010, 174–180, abb. 1, 4.; hlobil 2014, 44, 97–102, kat. nr. 22, 23 (ivo hlobil).
97 suck ale 1993; fajt – suck ale 2006.
98 hlobil – hrbáčová 2014,76–78, 83–94, kat. nr. 8, 13–19, (alle ivo hlobil).
99 k ammel 2007a, 146–147, abb. 131 und 405, kat. 214.
100 kieslinger 1923, 11f., abb. taf. 8; Garzarolli 1941, 23, 94; stafski 1967, 131–135; kat. paris 

1968, 90, kat. nr. 151; kutal 1973, 488, 495; schultes 1993, 65; k ammel 2007b, 278, 282, 422, 
kat. nr. 372; hlobil – hrbáčová 2014, 75–76, kat. nr. 7; Objektkatalog Gnm.

101 kirchenführer 2015; internet: Gedächtnis des landes; Wikipedia: pfarrkirche annaberg in nieder-
österreich.

102 Oberhaidacher-herzig 2000, 422, nr. 173.
103 roland 2000, 506, nr. 239, 240. 
104 kat. st. pölten 1985, kat. nr. 5.10 und 5.10.1, m. abb. (lothar schultes).
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Abb. 23: Madonna aus dem 

Dominikanerinnenkloster (?) in 

Poissy, um 1300/10, Antwerpen, 

Museum Mayer van den Bergh.

Abb. 24: Thronende Madonna aus Asten 

bei Tittmoning (Bayern), um 1320, Freising, 

Diözesanmuseum.

Abb. 25: Hl. Anna Selbdritt aus 

Annaberg (?), um 1320/30, 

Nürnberg, Germanisches 

Nationalmuseum.
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Abb. 26: Reliquienbüste, um 1310/30, Hampel 

Kunstauktionen.

Abb. 27: Büstenreliquiar aus dem 

Augustinerinnenkloster Niederviehbach bei 

Dingolfing, um 1300, München, Bayerisches 

Nationalmuseum.

Abb. 28: Büstenreliquiar der hl. Erentrudis, dat. 

1316, Salzburg, Stift Nonnberg.
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dass heute noch unbekannte Werke aus dem umkreis des meisters auftau-
chen, belegt eine kürzlich in münchen versteigerte reliquienbüste (abb. 26).105 
das  lächelnde, von spirallocken umrahmte Gesicht erinnert an eine thronende 
madonna aus dürnstein, die zuletzt etwas zu spät um 1340 datiert wurde und viel-
leicht einen lokalisierungshinweis gibt.106 die erstaunlich flache büste ist heute 
abgelaugt und trug einst eine metallkrone, was auf eine enge zusammenarbeit 
zwischen schnitzer und Goldschmied schließen lässt. 

zum vergleich wäre ein büstenreliquiar aus dem augustinerinnenkloster in 
niederviehbach bei dingolfing zu nennen, das von der priorin kunigunde von 
eglofsheim (1320–1348) 1345 gestiftet wurde, aber deutlich früher entstanden 
ist (abb. 27).107 einen datierungshinweis gibt das aus vergoldetem silber be-
stehende, 1316 bezeichnete büstenreliquiar der seligen erentrudis im stift 
nonnberg, deren Gesicht in seiner kultbildhaften starre an den „ritter“ von st. 
florian und die madonna von znaim erinnert (abb. 1, 6, 19, 28).108 außerdem 
sei an die reliquienbüste einer heiligen in der sammlung lobkowitz auf schloss 
nelahozeves und das reliquiar der hl. ludmilla aus dem prager st. Georgskloster 
erinnert, die bereits mehrmals mit der madonna von michle in zusammenhang 
gebracht wurden.109 

Wie erwähnt hat sich in st. florian noch eine zweite, deutlich größere 
ritterfigur erhalten (abb. 29, 32). schmidt bezeichnete sie als unbeholfene 
nachahmung eines lokalen handwerkers, womit er sie ungerechtfertigt abwer-
tete.110 er hat nicht berücksichtigt, dass sie mit einer höhe von 279 cm vergleichs-
weise riesig ist und sich in mehreren details von ihrem kleineren „bruder“ un-
terscheidet. leider sind von der prächtigen fassung nur noch reste erhalten. so 
waren Waffenrock und haare ursprünglich vergoldet, beinschienen und schwert 
versilbert. Gradt sah die figur 1872 in der „vorhalle der Gruftkirche“ (krypta) 
mit einer „gewaltigen standarte, die das griechische kreuz im kreisrunden felde 
enthält.“ er vermutete, sie hätte „vielleicht den dachreiter der alten stiftskirche 
oder die endigung einer thurmspitze“ gebildet, um von weithin gesehen zu wer-
den.111 Obwohl eine solche aufstellung für eine holzfigur kaum in frage kommt, 
bestätigen verwitterungsspuren, dass sie eine zeit lang dem Wetter ausgesetzt war. 
ackerl gibt an, sie sei früher auf einer anhöhe im freien gestanden.112 vielleicht 

105 internet: hampel 2015.
106 schultes 2001, 90–91, abb. 4.
107 kat. zürich 2020, 100 (abb.), kat.-nr. 19; internet: bayerisches nationalmuseum, sammlung.
108 schultes 2010 (zit. anm. 96), 179–180, abb. 7.
109 fajt 2006, 89f., kat. nr. 11 und 149, kat. nr. 39, farbabb. (b. dr ake boehm).
110 schmidt 1959, 250; zyk an 1986, 19–25; zyk an 1988, 111, nr. 2, abb. 438; schultes 1993, 

63–67, abb. 4, 5; saliger 2001, 90; forster 2003, 208–210, abb. 13; buchmayr – r eh-
berger 2004, 41; kat. enns – lorch – st. florian 2004, 153, kat. nr. iii/5; schultes o. J.b.

111 Gr adt 1872, lXv.
112 acker l 1907, 33.
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Abb. 29: Hl. Florian („Ritter“ II), um 

1320/30, St. Florian, Stiftssammlung.

Abb. 30: Giovanni Griglio da Gemona, Hl. 

Christophorus, 1331/32, Gemona (Friaul), 

Domfassade.
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Abb. 31: Grabmal Otakars II. 

von Steier, um 1320/30 

(?), Garsten, Stiftskirche 

(Seitenansicht).

Abb. 32: Hl. Florian („Ritter“ II, wie Abb. 29), Seitenansicht.
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wäre dabei an den ölberg gegenüber der fassade der stiftskirche zu denken, von 
wo die statue gut zu sehen gewesen wäre. 

der heilige hält eine stange, deren oberer teil verloren ist. das von Gradt 
erwähnte griechische kreuz dürfte, ebenso wie die noch vorhandene krone, eine 
spätere ergänzung gewesen sein. ursprünglich trug er wohl eher eine drehbar 
montierte (?) fahne. Was der mit einer platte verschlossene hohlraum an der 
ausgearbeiteten rückseite enthielt, muss offenbleiben. Obwohl die figur aus dem 
härteren eichenholz besteht, ist sie relativ präzise geschnitzt, ohne freilich die 
souveräne gestalterische kraft der kleineren statue zu erreichen. 

von Weitem sichtbar, lag ihr zweck wohl darin, die Wallfahrer auf die kultfigur 
des heiligen im inneren der kirche hinzuweisen. dies unterscheidet sie von an-
deren „riesen“ wie den rolandsfiguren, von denen die frühesten ebenfalls aus holz 
bestanden und erst später durch Werke aus stein ersetzt wurden.113 zu nennen 
wäre auch der hl. christophorus in Gemona, den Giovanni Griglio 1331/32 als 
kolossalrelief aus der fassade des doms herausgemeißelt hat (abb. 30).114

Wie erwähnt, wurde der größere „ritter“ von st. florian bereits mehrmals mit 
der Grabfigur des markgrafen Otakar ii. von steier (um 1080–1122) im chor der 
einstigen stiftskirche von Garsten in verbindung gebracht und sogar derselben 
Werkstatt zugeschrieben (abb. 31, 32). trotz der barocken übermalung ist die 
ausarbeitung von Gesicht und haaren durchaus vergleichbar. auch schmidt 
sah „bei höherer Qualität eine sehr entfernte verwandtschaft“.115 die Grablege 
Otakars befand sich ursprünglich in der laurentius- (heute losensteiner-)kapelle, 
während seine Gemahlin in der krypta bestattet war. erst 1347 wurden beide in 
einem gemeinsamen Grab vereint. da nur der herzog dargestellt ist, dürfte die 
liegefigur früher entstanden sein, wohl kurz vor der Weihe der stiftskirche im 
Jahr 1333, was mit dem stil übereinstimmen würde. das Grabmal bildet heute in 
seiner barocken präsentation ein pendant zu jenem des hl. berthold, das zu den 
hervorragendsten Werken des späten 13. Jahrhunderts gehört.116 es würde ebenso 
eine eigene untersuchung verdienen wie viele andere kunstwerke Oberösterreichs, 
unter denen noch so mancher schatz zu heben wäre.

113 Gr ape 2004; frenzel 2004; internet: Wikipedia: bremer roland.
114 internet: Wikipedia: Griglio da Gemona; Wikipedia: Gemona del friuli.
115 schmidt 1959, 257, anm. 16; baldass 1961, 88–89; schultes 1993, 63–67, abb. 7; schul-

tes 2002a, 110–111, abb. 6; loidol – schultes o. J., 183, mit abb.; forster 2003, 208, abb. 
11; internet: Wikipedia: Otakar ii. (steier).

116 siehe anm. 14.
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