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Jonas in Helgo

Zu den bedeutendsten Funden aus den Ausgrabungen W. Holmqvists auf der Insel 

Helgo 1m Malarsee (etwa 30 km westlich Stockholm) gehort die Kriimme eines iri- 

schen Abts- oder Bischofsstabes (Abb. 1,1). Das Stiick wurde bereits in der ersten 

Kampagne 1954 innerhalb des Hausgrundrisses I gefunden und vom Ausgraber 

erstmals 1955 m einer englischen Fachzeitschrift bekanntgegeben1. Es wurde dann 

immer wieder abgebildet oder genannt2; im Band 1 der Helgo-Publikation ist es 

eingehend beschrieben und auf zwei Farbtafeln wiedergegeben3. Auf diese Edition 

von 1961 sei fiir alle Einzelheiten verwiesen. Holmqvist hat die Kriimme 1955 bis 

1962 in die zweite Halfte des 8. Jahrhunderts datiert, in seinen letzten Stellung- 

nahmen spricht er allgemeiner von einem irischen Bischofsstab, der im 8. Jahrhun- 

dert hergestellt, aber wahrscheinlich erst sparer nach Helgo gelangt sei4. Die 9,3 cm 

hohe und 6,4 cm breite Kriimme ist aus Bronze gegossen und reich mit Gias- und 

Emaileinlagen verziert. Was auf ihr dargestellt ist, wird in der Edition von 1961 

zwar minutids beschrieben, aber nicht interpretiert. Holmqvist hat in seinen zahl- 

reichen Aufsatzen, in denen er dieses irische ’Importstiick' (wikingisches Beute- 

stiick aus Irland) behandelte, m. W. niemals eine Deutung des dargestellten ’Biides' 

versucht, sondern sich auf die Funktionsbestimmung als Abts- oder Bischofsstab 

irischer Provenienz beschrankt. Im Jahre 1965 hat dann F. Henry das Fundstiick 

aus Schweden erstmals im Kontext der Denkmaler Irlands behandelt5. Henry da- 

tierte das Objekt allgemein ins 8. Jahrhundert, hielt die Bestimmung als Kriimme 

eines ’Crozier' alienfails aus ikonographischen Griinden fiir moglich, schloh aber 

nicht aus, dafi es auch als Aufsatz eines Stuhlpfostens gedient haben konnte, ver-

' W. Holmqvist, An Irish Crozier-head found near Stockholm. The Antiquaries Journal 35, 1955, 

46 ff.

2 z. B. in Proxima Thule. Festschr. f. Kdnig Gustav (1962) 149 mit Taf. 2. - Viking 1957-1958, 159 ff. 

Abb. 13. - W. Holmqvist u. K. E. Granath, Helgo den gatfulla on (1969) 72 ff. Abb. 18. - W. 

Holmqvist, Helgo in: Sveagold u. Wikingerschmuck. Ausstellungskatalog RGZM 3 (1968) 126 mit 

Abb. 77 (Datierung 7. Jahrhundert, aber wohl falsch aus dem Schwedischen iibersetzt, gemeint 

8. Jahrhundert).

3 W. Holmqvist (Hrsg.), Excavations at Helgo 1 (1961) 112 ff. mit Taf. B-C.

4 W. Holmqvist, Die Ergebnisse der Grabungen auf Helgo (1954-1974). Prahist. Zeitschr. 51, 1976, 

154.

5 F. Henry, Irish Art in the Early Christian Period (to 800 a. D.)3 (1965) 93 ff. Taf. 69.



520 Joachim Werner

gleichbar den mit Tierkopfen verzierten Sesseln der Evangelisten in irischen Minia- 

turen6. Ein Vergleich mit der sehr viel jungeren Kriimme aus Aghadoe (Abb. 1,2) 

diirfte eine solche Vermutung ausschliefien. Wenn nach Meinung Henrys auch Zu- 

sammenhange mit Fabeltieren auf anderen irischen Metallarbeiten als ’mythologi- 

schen Vorlaufern‘ bestehen, hielt sie es doch fur sehr wahrscheinlich, dafi auf der 

Kriimme von Helgo der Prophet Jonas wiedergegeben sei, wie er dem Walfischra- 

chen entschliipft, nach ihrer Meinung ein Symbol der Auferstehung, das haufig an 

Krummstaben jiingerer Zeitstellung begegne7. Dieser Interpretationsvorschlag zielt 

zweifellos in die richtige Richtung, denn dargestellt ist ein gekrummtes schlangen- 

artiges Tier mit weit geoffnetem, gezahntem Rachen, zwischen dessen machtigen 

Stofizahnen der Menschenkopf so placiert ist, dafi Hals und Kdrper noch im Innern 

des Ungeheuers stecken, der Kopf also aus dem Rachen heraustritt. Bei dem stili- 

stisch von Henry zum Vergleich herangezogenen Metallbesatz eines Reliquiars im 

Museum St. Germain packt eine doppelkopfige ’Schlange' die ebenfalls en face wie- 

dergegebenen Menschenkopfe mit ihren Eckzahnen dagegen am Scheitel8. Ver- 

schlingen einerseits und Ausspeien andererseits lassen auf einen sehr verschiedenen 

Sinngehalt bzw. Symbolgehalt des Dargestellten schlieEen. Zur Kriimme von Helgo 

ware noch zu bemerken, daE auf der Stirn des Ungeheuers ein Vogel und auf sei- 

nem Riicken ein Wolf sitzt, wobei die Kopfe der Tiere als pars pro toto wiederge

geben sind9. Wenn nach der Jonaslegende das Ungeheuer (Ketos), das den Prophe- 

ten verschlang und unversehrt wieder ausspie, ein Monstrum des Meeres (Walfisch) 

war, so versinnbildlichen Vogel und Wolf doch offenbar die Tierwelt der Luft und 

der Erde und damit die Gefahrdungen, die aus diesen Bereichen den Propheten 

bzw. den Glaubigen bedrohen konnten. Die Komposition der Errettung des Jonas 

- wenn wir den Lesungsvorschlag von Henry akzeptieren - ist derartig auf das We- 

sentliche der Aussage verkiirzt und der Form der Kriimme so vollstandig angepaEt, 

dafi man eine Ubernahme aus der Buchillustration wohl ausschlieEen darf, wenn 

auch kein Zweifel daran besteht, dafi der Abts- oder Bischofsstab in einem irischen 

Kloster hergestellt wurde. Dafi tatsachlich das Jonaswunder, d. h. das Auswerfen 

des Propheten aus dem Rachen des Seeungeheuers an den Strand von Nimve (Buch 

Jonas Kap. 3,2-4) auf der Krumme von Helgo abgebildet wird und damit dieser 

Krummstab von einer Verbildlichung der Seelenrettung durch Christus gekront ist, 

lafit sich mit Hilfe kontinentaler Denkmaler aus der Merowingerzeit beweisen. Mit 

englischen und kontinentalen Metallarbeiten, welche nach Irland ’importiert' und 

dort imitiert und umgeformt worden sein konnten, hatte Henry bereits grundsatz- 

lich gerechnet10. Eine gewisse Schwierigkeit liegt allerdings darin, dafi diese konti-

6 a. a. O. 101 (etwa zu Taf. G: Book of Dimma).

7 a. a. O. 114.

8 a. a. O. Taf. 66 und S. 215 Abb. 28 (Umzeichnung des Dekors). - Vgl. A. Mahr, Early Christian Art 

in Ancient Ireland 1 (1932) Taf. 25 f. - Zur Funktionsbestimmung vgl. J. Hunt in: Proc. Royal Irish 

Acad. 77, C, Nr. 4 (1956) 153 ff. - Ein gufiformengleiches Fragment aus einem Wikingergrab von 

Gausel (Rogaland, Norwegen) veroffentlichte E. Bakka in: The Fourth Viking Congress (1965) 39 f. 

Taf. 4 b.

9 Zutreffend angesprochen in der Beschreibung Excav. at Helgo 1 (Anm. 3) 112.

10 a. a. O. 97: ’The knowledge of English and possibly Continental metalwork is so evident in Irish je

wellery that it becomes clear that these objects are only a few survivals of much more numerous im

portations and direct imitations1.
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nentalen Vorbilder nicht in das 8. Jahrhundert gehdren, sondern bereits in die Zeit 

vor und um 600 zu datieren sind. Dennoch ist davon auszugehen, dah die Rezep- 

tion der Verbildlichung des Jonaswunders durch irische Kunsthandwerker so friih 

anzusetzen ist (zweite Halfte 6. und frtihes 7. Jahrhundert), denn es gibt einige

weitere Anhaltspunkte fur kontinentale Impulse im gleichen Zeitraum, deren Wei- 

terwirken sich, wie bei der Krtimme von Helgo, bis in das 8. Jahrhundert verfolgen 

lafit.

Zunachst zur Verbildlichung des Jonaswunders. In der Veroffentlichung fiber die 

Ausgrabungen von St. Ulrich und Afra in Augsburg konnte der Verfasser ausfiihr- 

lich darlegen, dafi die Knochenschnalle aus Grab 9 mit der Darstellung des Jonas

wunders (Abb. 2) eine stidfranzosische Arbeit der zweiten Halfte des 6. Jahrhun- 

derts, spatestens der Zeit um 600 ist11. Die Beliebtheit der Jonaslegende, dargestellt

"J- Werner (Hrsg.), Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Augsburg 1961-1968. Miinchner Bei- 

tr. Vor- u. Friihgesch. 23 (1977) 276 ff. Taf. 85,1.
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auf Sarkophagen und Giirtelschnallen, lieE sich im frankischen Reichsteil Nordbur- 

gund mit einigen Beispielen belegen12, also an jenem Wege, der von den monasti- 

schen Zentren an der Rhonemtindung wie St. Victor in Marseille oder Lerins nach 

Norden fiihrt. 1st das Jonaswunder auf der Augsburger Knochenschnalle (Abb. 2) 

noch ganz spatantik-naturalistisch konzipiert, mit Angabe des Tors von Ninive, so 

steht eine nordburgundische Arbeit gleicher Zeitstellung, die Reliquiarschnalle des 

Siggiricus, der interpretatio hibernica, wie sie in Helgo vorliegt, wesentlich naher. 

Diese Messingschnalle (Abb. 3) ist eine verschliefibare Reliquiarschnalle, die in ih- 

rem Innern Reliquien und Pilgerandenken aufnehmen konnte. Sie gehort zu einer 

Gruppe nordburgundischer Reliquiarschnallen, war ursprtinglich am breiten leder-

2 Knochenschnalle mit Jonaswunder aus Augsburg, St. Ulrich und Afra, Grab 9. - Mafistab 1:1.

nen Giirtel eines Klerikers befestigt und wurde in einem Grab in Gondorf an der 

Mosel gefunden13. Auf der Schauseite der Gondorfer Schnalle hat der Verfertiger 

Siggiricus drei christliche Bildmotive ineinander verschrankt eingraviert (Auseinan- 

derzeichnung in Abb. 4): den Propheten Daniel, dem ein Lowe die Hand leckt, den 

Propheten Jonas, wie er gerade dem Rachen des Seeungeheuers entschltipft, und 

den Kampf von Krokodil und Schlange. Den beiden Propheten sind christliche 

Tauben zugeordnet. Das Heilsbild des Jonaswunders zeigt in der Charakterisierung 

des Ungeheuers mit bleckenden Zahnen, Pranke und maskenartig ausgestaltetem 

Hinterkorper, wie Siggiricus im kiistenfernen Burgund sich ein Seemonstrum vor- 

stellte. Da erscheint es zunachst etwas gewagt - auch in Hinblick auf die Zufallig- 

keit der tins erhaltenen Denkmaler -, den Krummstab des 8. Jahrhunderts aus 

Helgo in der Deszendenz der Jonasschnalle von Augsburg (Abb. 2) oder der Reli

quiarschnalle des Siggiricus (Abb. 3) zu sehen, nur weil die Bildmotive iiberein- 

stimmen.

Aber eine vergleichbare ikonographische Ubereinstimmung wiederholt sich fur ein 

anderes bedeutendes Denkmal der irischen kirchlichen Kunst, den Oberteil eines 

Glockenschreins unbekannten Fundorts im Nationalmuseum Dublin (Abb. 5,1)l4. 

Henry vermutete, daft auf diesem BronzeguB des 8. Jahrhunderts Daniel zwischen 

zwei Lowen dargestellt sei15. Bei naherer Betrachtung zeigt sich, dafi dem en face 

wiedergegebenen bartigen Mann mit erhobenen Armen und geballten Fausten her-

12 Werner a. a. O. 276: Kalksteinsarkophag von Chagny bei Chalon-sur-Saone (Taf. 86,1) und Schnalle 

von Bavans bei Montbeliard (Taf. 86,2).

13 Werner a. a. O. 337-346 u. Taf. 109,1 (Die Reliquiarschnalle von Gondorf, Kr. Mayen). Zu den 

nordburgundischen Reliquiarschnallen Werner a. a. O. 301-311.

14 Henry a. a. O. (Anm. 5) Taf. 90, a.

15 Henry a. a. O. 115.
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3 Verschliefibare Reliquiarschnalle aus Messing von Gondorf, Kr. Mayen, 

a Aufsicht der Schauseite. - b Aufsicht der Riickseite. - Mafistab 1:1.

aldisch zwei gefliigelte Tiere zugeordnet sind, die sich mit geoffnetem Rachen den 

Ohren des Mannes zuwenden. Die langgestreckten, gestrichelten Flugel sitzen in 

spiralhakenartigen Gelenken, die Leiber sind schmal und enden in Hinterschenkeln 

mit Spiralwirbeln, von denen spitze Unterschenkel mit unter den Leib gezogenen 

langen FiiEen ausgehen. Es handelt sich bei den Tieren also nicht um Lowen son- 

dern um gefliigelte Monstren, d. h. um Greife. Folglich gibt der dargestellte Bild- 

topos nicht den Propheten Daniel wieder, dem zwei Lowen die FiiEe lecken, wie
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4 Die drei Bildmotive der Gondorfer Reliquiarschnalle. Daniel mit Lowe (1), Jonaswunder (2), Kro 

kodil mit Schlange (3). - Mafistab 3 : 2.
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3

5 Oberteil eines Glockenschreins im Nat.-Mus. Dublin (1), Bronzeschnallen von Echandens (2) und 

Saint-Quentin (3). - Mafistab 1 : 1 (2), 4 : 5 (3), ohne MaBstab (1).
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etwa auf den Dani els chn alien des 6. Jahrhunderts in Nordburgund16 17, sondern er 

entspricht dem Bilde des falschlich so genannten ’Daniel als Vase‘ (Abb. 6) auf einer 

anderen Gruppe nordburgundischer Bronzeschnallen ,7. Dieses Bildmotiv besteht 

aus einem kleinen, menschenartigen Wesen en face inmitten eines Paares aufgerich- 

teter gefliigelter Greife. Wahrend bei alien nordburgundischen Schnallen, die dieses 

Motiv zeigen, die Greife, Symboltiere des Paradieses, als gefliigelte VierfiiBer mit 

Raubvogelkopfen wiedergegeben sind, variiert das Mittelbild vom gefliigelten 

Oranten (erhobene Hande, gespreizte FiiBe), kombiniert mit stilisiertem Lebens- 

baum uber dem Haupte (Abb. 6,1), fiber einen Menschenkopf mit vogelformigem 

Leib und einem zweihenkligen Kelch, der mit dem Kopf verschmolzen ist (Abb. 

6,2), bis zum stilisierten Kelch auf einem menschlichen Unterkorper (Abb. 6,3)l8. 

Die hierdurch zum Ausdruck gebrachte Symbolik ist mit Sicherheit christologisch, 

denn der gefliigelte Orant in Verbindung mit Lebensbaum bzw. Kelch des ewigen 

Lebens ist Christus, wie er, von vier Engeln in einer ’Mandorla‘ gehalten, ganz 

gleichartig auf der ebenfalls nordburgundischen Klenkerschnalle von Saint-Quentin 

und ihren Derivaten dargestellt ist (Abb. 5,3; 5,2)19.

Das ikonographische Vorbild fur den irischen Glockenschrein (Abb. 5,1) ist also 

nicht das Motiv ’Daniel in der Ldwengrubec, d. h. die Symbolik der Seelenrettung, 

die auch dem Jonasmotiv zugrunde liegt, sondern das Bild des gefliigelten Christus 

als Garanten des ewigen Lebens (mit Lebensbaum bzw. Kelch), umgeben von den 

Greifen als Fabeltieren des Paradieses. Beim Glockenschrein ist leider der untere 

Teil der menschlichen Figur nicht mehr erhalten, so dafi die dreieckverzierten, ge- 

strichelten und geschwungenen Bahnen, die den Korper bedecken, nicht sicher als 

Schwmgen oder Fliigel gedeutet werden konnen20. Die gefliigelten Greife haben 

zwar keine Vogelkopfe, aber die Hinwendung der geoffneten Rachen zu den Ohren 

der menschlichen Figur zeigt, dafi die Fabeltiere nicht als bedrohende Ungeheuer, 

sondern als sympathetische Tiere, d. h. als heilbringende Symboltiere des Paradie

ses aufzufassen sind21.

Die Bildmotive auf dem Krummstab von Helgo (Jonaswunder, das die Seelenret

tung durch Christus symbolisiert) und auf dem Glockenschrein im Museum Dublin 

(gefliigelter Christus zwischen Greifen als Symbol der Auferstehung und der Para-

16 Werner a. a. O. (Anm. 11) 310 f. Abb. 22 u. Taf. 99.

17 Die Benennung stammt von H. Kuhn (Die Danielschnallen der Volkerwanderungszeit. Ipek 15-16, 

1941-1942, 150 ff. Taf. 67-69). Zur Zeitstellung (6. Jahrh.) und zur Verbreitung (welsche Schweiz) 

vgl. V. Bierbrauer, Zeitschr. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 31, 1974, 196 mit Abb. 2.

18 Von den bei Kuhn a. a. O. Taf. 69-70 abgebildeten Schnallen gehdren zur Gruppe mit gefliigeltem 

Oranten (hier Abb. 6,1) die Abb. 26; 32 und 34, zur Gruppe mit ’Vogelmensch' und Kelch (hier 

Abb. 6,2) die Abb. 27; 28; 33; 35; 36 und 38 und zur Gruppe der stilisierten Kelche ’auf Beinen' (hier 

Abb. 6,3) die Abb. 29; 30 und 37.

19 Werner a. a. O. (Anm. 11) 314 f. Taf. 101,1 (Saint-Quentin), Taf. 98,2 (Echandens). Die kleine 

Gruppe von Derivaten aus Savoyen und dem Waadtland (Kuhns Gruppe ’Daniel im Kreis', a. a. O. 

[Anm. 17] 152) zeigt das Christusbild in der ’Mandorla' noch starker barbarisiert und ersetzt die vier 

Engel durch Perlkreise (hier Abb. 5,2).

20 Die Fliigel miifiten annahernd parallel, nach unten, zu den Fiifien hin gerichtet gewesen sein, in ihrer 

Form vergleichbar den Fliigeln der Engel in der Kreuzigungsszene von Athlone (Henry a. a. O. 

[Anm. 5] Taf. 46).

21 Vgl. zur schiitzenden, mit der christlichen Jenseitshoffnung verbundenen Funktion von Tierbildern 

H. Vierck, Bayer. Vorgeschbl. 32, 1967, 126 ff.
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2

6 Bronzeschnallen von Mongifi (1), Yverdon (2) und Lussy (3). - Mafistab 1:1.
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dieshoffnung) lassen sich auf dem Kontinent, wie dargelegt wurde, in der zweiten 

Halfte des 6. und zu Beginn des 7. Jahrhunderts an Metallschnallen im frankischen 

Reichsteil Burgund nachweisen, in jener Landschaft, in der der Ire Columban da- 

mals das Kloster Luxeuil griindete. Auf kontinentalen Metallarbeiten jiingerer Zeit, 

d. h. des 7. und 8. Jahrhunderts, sind diese christlichen Heilsbilder nicht mehr ge- 

laufig. Konnte das bedeuten, dafi die ikonographischen Vorbilder fur den Krumm- 

stab und den Glockenschrein die Insel Irland bereits um 600 erreichten, im Zeitalter 

der Kontakte vor und wahrend Columbans Wirken im Frankenreich?

Fur irisch-kontinentale Beziehungen im Bereich kirchlicher Metallarbeiten gibt es 

ein weiteres Indiz, das wiederum in die Zeit um 600 fiihrt und wiederum in Irland 

als ’Nachleben' greifbar wird: die Schnallenform des bekannten Giirtelreliquiars 

von Moylough, Co. Sligo (Abb. 7,1)22. Es handelt sich dabei um die freie Nachbil- 

dung einer bronzenen frankischen Gurtelgarnitur der Jahrzehnte um die Wende 

vom 6. zum 7. Jahrhundert. Diese bronzenen Giirtelgarnituren (meist mit Weifi- 

metalliib'erzug) gehorten zur Frauentracht vornehmlich Nordgalliens. Fur sie sind 

eine Gliederung der grofien gegossenen und gravierten Beschlage in ein rechteckiges 

Feld mit dreieckigem AbschluB und die Applikation von 5 Ziernieten charakteri- 

stisch (Abb. 7,2-3). Die Niete sind Schemniete, denn zur Befestigung auf dem Le- 

dergurt dienten auf der Riickseite mitgegossene Bronzedsen, die nicht unter den 

Scheinnieten placiert waren. Auf diese frankischen Giirtelgarnituren als Vorlaufer 

der sog. ’burgundischen A-Beschlage‘ und auf ihre Zugehdrigkeit zur frankischen 

Frauentracht hat vor einigen Jahren M. Martin nachdriicklich hingewiesen23. Sie 

reprasentieren eine geographisch und zeitlich eingrenzbare Modeform im Metallbe- 

satz breiter Ledergiirtel. Beschlag und Gegenbeschlag der nicht funktionsfahigen 

Schnalle von Moylough (Abb. 7,1) entsprechen im UmriE und in der GroEe diesen 

frankischen Garnituren. Die Abhangigkeit vom frankischen Vorbild - das sowohl 

rechteckige (Abb. 7,2) wie ovale Schnallenbiigel kennt - wird evident, wenn man 

beriicksichtigt, daE beim rechteckigen Feld der Beschlage von Moylough an der 

Stelle der vier Zierniete besonders markierte Millefiori-Einlagen sitzen (Abb. 7,1), 

wahrend die ’glass studs' an den Dreieckenden dem fiinften Zierniet des frankischen 

Vorbildes entsprechen. Fur die Tierkopfe in den dreieckigen Feldern der Moy- 

lough-Beschlage gibt es Entsprechungen, z. B. an der ebenfalls 5 Niete aufweisen- 

den Gurtelgarnitur des Arnegundis-Grabes in Saint-Denis24; an den einfachen 

frankischen Bronzegarnituren sind sie zu ’Vogelschnabeln' verkiimmert (Abb. 7,3). 

Wahrend in Nordburgund im 6. Jahrhundert die breiten Gtirtel der Kleriker mit 

ihren Metallschnallen (ohne Gegenbeschlag) formal den Frauengtirteln entsprachen, 

ist bisher noch nicht erwiesen, ob die Form der frankischen Giirtelgarnituren mit 5 

Nieten, die das Vorbild fiir Moylough abgab, in die Klerikertracht Nordfrankreichs 

iibernommen wurde. Die Metallfassung des singularen Giirtelreliquiars umschloE 

emen Ledergurt, die eigentliche Reliquie. Wieso und wann der nicht funktionsfa- 

hige Verschlufi dieser Metallfassung in Form einer frankischen Gurtelgarnitur mit

22 Henry a. a. O. (Anm. 5) Taf. 34. Vgl. M. J. O’Kelly, The Belt-Shrine from Moylough, Sligo. Jour

nal Soc. Antiqu. Ireland 95, 1965, 149 ff.

23 M. Martin, Bemerkungen zu den friihmittelalterlichen Gtirtelbeschlagen der Westschweiz. Zeitschr. 

Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 27, 1971, 50 ff. mit Abb. 21 und Anm. 4 a u. 5 S. 57.

24 Germania 40, 1962 Taf. 29 u. 32.
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3

7 Giirtelreliquiar von Moylough (1) und bronzene Giirtelschnallen von Serancourt-le-Grand (2-3). 

MaEstab 1 : 2 (1), etwa 1 : 2 (2-3).

Beschlag und Gegenbeschlag ausgestattet wurde, bleibt natiirlich offen. Dab der 

Kiinstler dabei aber als Vorbild auf einen nordfranzdsischen Giirtelgarniturentyp 

der Zeit um 600 zuriickgriff, diirfte nicht zu bezweifeln sein.

Die ikonographischen bzw. typographischen Analysen der drei irischen Denkmaler 

von Helgo, im Museum Dublin und von Moylough fiihrten unabhangig voneinan- 

der immer wieder auf kontinentale Vorbilder bzw. Analogien der Zeit um 600. Die 

dahinter stehenden Impulse aus dem Frankenreich sind fur die Datierung der drei 

irischen Metallarbeiten sicherlich nicht verbindlich, sie zeigen aber an, wann bei 

den Bildmotiven die Rezeption erfolgt sein diirfte und dafi fur das Giirtelreliquiar 

von Moylough einem Datierungsvorschlag ins 7. Jahrhundert vor spateren Zeitan- 

satzen der Vorzug zu geben ist. Uber die Langlebigkeit der rezipierten Bildmotive
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(Jonaswunder, gefliigelter Christus zwischen Greifen) besteht kein Zweifel, denn 

der Krummstab von Helgo und der Glockenschrein in Dublin sind Werke des 

8. Jahrhunderts. Andererseits nimmt es nicht wunder, dab bei der Fundiiberliefe- 

rung in Irland (keine Grabbeigaben, nur Moorfunde oder Objekte aus Siedlungen 

bzw. Kirchen) bisher weder ’Importstiicke‘ aus dem Frankenreich noch sicher ins 

6. oder friihe 7. Jahrhundert zu datierende einheimische Metallarbeiten bekannt 

geworden sind. Man mub ihr urspriingliches Vorhandensein aus den hier bespro- 

chenen Werken des 8. Jahrhunderts erschliefien und sollte dabei das Gtirtelreliquiar 

von Moylough zeitlich nicht allzuweit vom frankischen Vorbild abriicken.

Zum Krummstab aus Helgo (Abb. 1,1) sei noch eine Bemerkung angefiigt: Das Jo- 

nasmotiv auf Kriimmen von Abts- oder Bischofsstaben muE sich in Irland jahrhun- 

dertelang einer gewissen Beliebtheit erfreut haben. So tritt es auf der aus WalroE- 

bein geschnitzten Kriimme von Aghadoe (Abb. 1,2) auf, die D. M. Wilson wegen 

der Ornamentik des Schaftes zu den irischen Arbeiten im Urnes-Stil (spates 11.-12. 

Jahrhundert) rechnet25. Kopf, Rachen und Stobzahne des Seeungeheuers ahneln 

den Bildungen an der Helgo-Kriimme, aber das Ungeheuer besitzt an diesem Spat

werk Schenkel und Fiifie, ist also kein ’Fisch1 mehr, und der bartige Prophet steckt 

nur noch mit den Beinen im Rachen des Untiers. Vermutlich existierten zwischen 

Helgo und Aghadoe Zwischenformen, etwa im sog. ’GreiftierstiP des 9. Jahrhun

derts, an den die Gestaltung des Jonas in Aghadoe erinnert26.

Abbildungsnachweis

1 Nach Photovorlagen von Statens Historiska Museum, Stockholm. 2; 3; 4; 5,2; 5,3 Nach J. Werner 

(Hrsg.), Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Augsburg 1-961—1968. Miinchner Beitr. Vor- u. 
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