
ZWEI STICKEREI-RELIQUIEN DES MITTELALTERS. 
Von Dr. FRITZ WITTE. 

M anche tUck llausgerat und mancher Gebrauch gegen iand aus dem privaten 
und Familienleben des Mittelalters ware un verloren gegangen, ware es nicht 

infolge der innigen Beziehungen zwischen de m offentlichen und religib en Leben nach-
traglich einem kirchlichen Zwecke geweiht worden. Es mag un oft auf den ersten Blick 
befremden, wenn wir in den Schatzen alter Kirchen Behalter finden, die, ursprilng-
lich filr denkbar profane Zwecke ge chaffen, spater in den Dienst der Liturgie oder 
des Heiligenkulius ilbergingen. Kleine Weinbecher aus Glas als Reliquienbehalter 
in den Altaren, elfenbeinerne oder silberne Pulverflaschen aus spaterer Zeit al 01-
behalter gehOren nicht zu den Seltenheiten, und manches Edelfraulein gab Braut-
kleid und Edelschmuck hin, wenn es infolge irgend eines Ereignisses von starkeren 
religiosen Anwandlungen angefal3t und in ein Stadium gesteigerter religiOser Be-
dlirfnisse gedrangi wurde. 

o besitzt das Germani che Mu eum eine aus der Sammlung Forrer stammende 
heutelartige Ta che (Ab b. 1), die zu ammen mit einem Gi.irtel, den wir ebenfalls zur Be-
::-prechung heranziehen werden, ursprlinglich in einer rheini chen Kirche aufbewahrt 
wurde. Die Hohe heiragt 20, die untere Breite 17 cm. Die Tasche hat die Form eines 
oben abgerundeten Trapeze , des en oberer Teil als Oberschlag de unteren, der eigent-
lichen Ta che, dieni.. Die Aufmachung ist kaum noch die urspri.ingliche; es i t 
schlecht denkbar, dal3 eine o reich au gefilhrte und, wie wir sehen werden, solch 
vornehmen Zwecken dienende iickerei eine schlichte Leinwandaufmachung und 
nicht vielmehr eine solche in eide bekommen hahen ·ollte. Dal3 spatere Zeiten an 
dem ·chonen Hick geandert und au gebe ert haben, erwei ·t auch die augenfallige 
Verschiedenheit der Borichen, welche die tickerei einfas en. Das ursprilngliche, 
alte i i das schmale griine, mit Gold durchwirkte Borichen franzosi cher Provenienz, 
und nicht, wie es nach den Qua ten am unteren Rande scheinen ollte, die violette 
Einfa ung in einfarbiger Seide. 

Die ganze Vorderseite der Ta che ist mit einem rotgelben Faden Flockenseide 
in Platt iich auf Leinen be tickt. Kraftige, braunfarbene Aste laufen baumartig 
von der Mitte des unteren Randes a us ilber die Flache; an den dilnneren Zweigen 
hangen dreispitzige Blatter mit chromgelben Aderchen und mit einer kraftigen Kon-
turierung in gutem Hautchengold, das aber zum grol3en Teil vernichtet ist. Auf 
der eigeni.lichen Ta che tehen unten in einiger Entfernung voneinander zwei men ch-
liche Figuren im Zeitkosti.im der er ten Halfte des 14. Jahrhundert , eine Dame mit 
langem chleppenkleide und ein Ritter in langem, enganliegendem Rocke. Der 
Mann tragt einen gri.ingefarbten Reifen um da Haar, der wohl nichts anderes als 
einen Laubkranz bezeichenen soli. Das Gewand der Dame ist in einem karmoisin-
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roten wannen Tone gehalten; je 4 SeidenHiden sind nebeneinander gelegt und durch 
rauten- resp. kreuzformig i.ibergespanni.e grauweil3e Faden fesi.gehalten. Der Mann 
tragt einen graugelben langen Rock aus kordonierter Seide, die urspri.inglich zu sein 
scheint. Beide Figuren heben eine Hand zueinander auf, die Dame mii. einer etwa 
kokei.ten Wendung des Kopfchens zur Seite. Leider ist die Pari.ie urn Kopf und 
Hand durch einen Brand ei.wa versengt und nicht mehr genau zu erkennen. 

Offenbar handelt es sich bei der Dar tellung urn ein Liebe - resp. Brautpaar, 
worauf schon der Kranz im Haar des Ritter hinweist. Die Brautleute schreiten auf-

Abb. 1. Almosentasche aus Leinen mit Seidenstickerei. 1. Halfte de t+. Jahrh. 

einander zu, der Ritter mit lockender, herausfordernder Geste. Eine dritte, recht 
sonderli.~h erscheinende Figur steht im Astwerk des Ober chlage : ein mit der Krone 
geschmuckter gefli.igelter Engel oder Geniu mit zwei p f e i 1 en in der Rechten 
~md eine~ schweren H a m mer in der Linken. Die drei Figuren tehen zweifellos 
m gedanklichem Zusammenhange mit einander. 

Ein intere santes Gegen tuck zu unserer Tasche befindet ich im Cluny-Museum 
zu Paris (aus der Sammlung Delaherche), wo wir eine verwandte Darstellung vor 
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un haben. De Lina ver ucht in einem ,Anciennes vetements" eine ErkHirung 
un I L. de Farcy chlief3t ich ihm an 1). Auf einem greifartigen Tiere, dem ymbol 
der weltlichen LU te, reitet eine Frau; zu ihren Fi.if3en kauert ein Ha e, da ymbol 
tier Fruchtbarkeit oder de von der Unde gehetzten Men eh en 2). Die Dame faf3t 
mit der Rechten einen Pfeil, den sie au ihrem Herzen zieht; das i t die ErkHirung, 
die ich mit Be timmtheit Kegen de Linas und de Farcy gebe, welche beide unter 
dem Eindrucke ahnlicher Bilder standen, wenn ie hehaupten, die ,Dame chleudere 
einen Pfeil auf den Ha en" 3). ie faf3t vielmehr den Pfeil unten am pitzenende 
mit der Hand . o, daf3 die innere Flache der elben dem Beschauer zugewendet i t. 
An die e zwei Dar ·tellun~en reihen ich noch mehrere andere auf den Elfenbeindeckeln 
von piegelkap eln de · X I V. Jahrhundert , o in Pari., in den ammlungen pitzer 
und M. Le Roy 4). 

Die ·e Darstellungen, die vornehmlich auf Almo enta chen und Spiegelkap-
seln haufig wiederkehren, verdienen m. E. hoch te Beachtung, nicht nur in kun t-
~e. chichtlicher, ondern auch kulturgeschichtlicher Beziehung. Sie erweisen uns, 
wie zah das MiHelalter an olchen mythologi chen Erzahlungen u. s. f. gerade in der 
Kunst fe ·tgehalten, wenn auch de ofteren, wie im vorliegenden Falle, oh ne die 
urspri.ingliche Bedeutung mehr zu kennen. Eine mythologische Szene der romischen 
Periode vermute ich al Kern und Au gan~spunkt der ganz charakteristischen Bilder, 
auf denen vornehmlich ein B r a u t p a a r a u f e i n e m B a u me - zumeist 
einer Eiche - oder, wie auf unserer Ta che, u n t er e i ne m B a u me, in Ver-
hindung mit dem Hasen vorkommt. Bedeut am i t auch die vielfache Wiederkehr 
der zene der Bekranzung de - Man ne · oder das Erscheinen eine Kranzes auf einem 
llaupte. Auf der Ta.che im Germani chen Mu ·eum tritt noch ein weitere hinzu: 
da Auftauchen de · 11 a m mer s in der Linken de Geniu ·. W. M. chmid ver-
liffentlichie 1896 im Korre pondenzblaU der deut chen Gesellschaft fUr Anthropo-
logie einige llammer, die er ai · Weihegaben in Kirchen Bayern gefunden hat. Mit 
guter Begri.indun~ fi.ihrt er den Brauch der Hammerweihe auf den altgermanischen 
Donarkult zuri.ick. Die von ihm an~efi.ihrten ti.icke reichen aber nicht i.iber das 
17. Jahrhundert hinaus, und so di.irfte die bildliche Darstellun.~ auf der Almo en-
ta che eine willkommene Erganzung- darbieten und den AnschluB nach ri.ickwarts 
vermitteln. In der germani:chen Mythologie dient der Hammer zur Brautweihe. 
Thrym hefiehlt in der Edda bei der Vermahlung mit Freya: 

, Brin.~t nun den Hammer, 
Die Braut zu weihen, 
Den Mjolnir ( a me de Hammer ·!) legt 
In des Madchens choB, 
In Wars Namen 
Weih t un er en Bund." 5) 

1) ct e F a r c y , La broderie, Taf. 26, pag. 124 f. 
2) R it t er, Symbolik de · Hasen. Arch. f. christl. K. 1902, 121. 

B c r g- ne r, H andbuch der Kirchl. Kunsbltertumer S. 560. 
3) de Far c y, a. a. 0. 125. 
4) Sammlung Spitzer Bd . I. S. 49. Abb. 68. 

S:tmmlung Le Roy Bd. 11. PI. X V Ill. r. 34 und 36. 
5) S c h mid, a. a. 0. 
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Schmid denkt an eine phallische Bedeutung de Hammer , ich weiB nicht 
warum. fUr mich ist er einfach da Symbol der Fruchtharkeit, i t es ebensowohl 
wie de; Hase, den ich ur pri.inglich nur hei der Astarte und t~er ~ybele finde. Eine 
Hauptrolle spielt er bei den Kelten. In Jrland :erwandeil_l stch dte He~en in Ha en 
(staH in Katzen). Jmmerhin weist der I la e wte der Gretf auf den Onent, peziell 
nach Agypten hin, wo beide in der kopti chen Kun t de 2.-7. Jahrhundert ihren 

Platz behaupten. Dal3 wir die en Symboli mus beim Hammer anzunehmen berechtigt ind, er-
wei t seine mehrfache ennung in miti.elalterlichen Dichtungen, auf die ebenfalls 
Schmid schon hinwei t, in denen eine urspri.ingliche Andeutung von einer unbe-
fleckten Emptangnis der Gotte mutter enthalten ist. o deutet Frauenlob die ilber-
natUrliche Befruchtung derselben an durch einen Hammerwurf: ,Der mit von 
oberlande (Himmel) warf slnen hamer in mlnen schoz". 

Ahnlich heil3t es bei Mu katbli.it (ed. Groote . 72): 
,Der chmid warff seinen hammer 
Von oben ab ze tal." 

Le sing hat gesagt, man mi.i e auch den Mut haben, einmal zu irren, uml 
e sei mir verstattet, Uber den Zusammenhang der un vorliegenden, verwandten 
Szenen auf der Almosentasche und den Elfenbeintafeln mit der Mythologie einige rr 
kurze Andeutungen hinzuwerfen, die vielleicht Anregung geben konnen zu einer n 
inten iveren Verarbeitung dieser in der Kunstgeschichte so oft wiederkehrenden 
bildlichen Dar tellungen. 

Jch mochte das Brautpaar mit dem Kranze und dem Baume als Deus-Europa 
ansprechen, nicht als den echtgriechi chen Deus, ondern den kretischen Ramman, 
den S t i er- und B 1 i t z got t , der schon in mykeni cher Zeit mit dem Beile, dem 

ymbol des Blitzes, abgebildet ist. Jm Blitze tahrt er in die Eiche, oder je nach 
Lande art in einen anderen Baum, und wahlt die en zu einem itze oder Thron. 
Zugleich ist er auch der Gott de Feu er , auch der chmied (, vom Oberlande"), 
und so paltet sich denn bisweilen eine andere Gottheit von ihm ah, wie Hepha·t 5I. 

bei den Griechen, deren Funktionen dann aber doch immer wieder mit denen des Jt 
Blitzgotte zu ammenlaufen. Der ynkretismus der romi ·chen KaLerzeit ver- " 
schmalz alle die e Gottergestalten miteinander und nannte den alten ,KEpet~'l~o;·· ~ 
, era pis", oder nach rein rami cher Au druckswei ·e a turn (Kronn,). erapi. T 

aber war nur ein jUngerer a me fi.ir Horus-0 iris, der ja auch ein t i ergot t war 
(der bekranzte !), bei dem aber in dem Lande, wo es keine Blitze g-ab, der Charakter 
al Blitzgott verklimmern mul3te. era pis i t auch der Gott der Fruchtbarkeit, zumal ~ 
der ehelichen: vor dem A pi hoben die Ag-ypterinnen die Rocke auf. Doch mochte J1 

ich darum das Beil noch nicht ,phalli eh" nennen. Der Hammer, ursprUnglich ein K 
Steinbeil, i t wohl al ymbol de Licht trahls gedacht von dem der Blitz ja nur lt 

eine besondere Art ist. Auf die Verwendung des Licht trahl in der mittelalter- ij 
lichen Kun t dort, wo es sich um die Empfangni bedeut amer Personlichkeiten 
handelt, hrauche ich nur hinzuwei en. 

Da ordische und da Deut che i t in der Entwicklung kaum orir;inell, ~on· 
de~n Gallien m it einem popularen Flammengott ( \artell !) i t hier die Vermitt-
lenn gewesen bi in jie spate Zeit hinein, wie die von un herangezogenen tiicke 
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erwei en, die sami.lich unzweicleutig franzo i chen ULprun!('es ind. - Unklar 
. ind mir die Pfeile in der !lam! de · Engel . Wei ·t ihre Zweizahl daraufhin, daB 
Funktionen des upido hineing tragen sind, der die Ilerzen der Brautleute mit 
seinen Pfeilen verwundet, otler i ·t' · wietl rum nur eine V er ion des ·en, was der 
11 am mer ·agt, ein Ein~reifen de Blitzgottes zur Fruchtbarmachung? Dal.l hei 
einer solchen Vermischung verschiedenartig ter Lande an chauungen gerade durch 
die hildende Kun t auch manches Teilchen seine Obertragung in die Heiligenlegende 
u . .. f. fand, liegt auf der Hand. Eine achgemaBe Heiligenikonographie, unter 
dem weiten Gesichtspunkte der Berlick ichtigung von age, Mythologie und Ge-
schichte, ware flir die Kun tgeschichte eine Grol3tat, flir einen einzelnen aber eine 
llerkule arbeit. 

Ob der Gegen tand der sich ofter wiederholemlen Oar teiiungen uns nicht auch 
einen Fingerzeig zu geben verma,!(' Liber die ur prlin!('liche Be timmung der Almo en-
taschen? Jedenfaii wurden sie flir den Gebrauch vornehmlich der reichen Damen 
gefertigt. ie hingen am Glirtel und wurden von ihren Besitzerinnen dazu benutzt, 
die cheidemlinze aufzunehmen, welche diese auf dem Kirchgange an die Armen 
verteilten. Anders HiBt sich die aiigemein libliche alte Bezeichnung ,aumoniere" 
nicht erklaren. !eh mochte glauben, daB solche Ta chen vielfach auch zum am-
meln milder Gaben in der Kirche und bei Rundgangen (Kollekten) durch die Ge-
meinden beni.itzt worden sind, ahnlich wie die Sammelbretter, die ja auch die Form 
einer Ta che mit Ober chlag haben. Dal3 die aumonieren auch von Mannern ge-
tragen wurden cheinen zwei Exemplare zu erweisen, al deren ursprlingliche Be-
::-itzer Manner direkt genannt werden, eine derartige Ta che in der Kathedrale von 
Troye , ,le Liberal" genannt, die dem Grafen Heinrich I. von der Champagne gehiirt 
ha hen soli, und eine zweite au dem Besitze de Konigs I Ieinrich 11. von Frankreich 6). 

- Die mei ten der erhaltenen Almosenta chen scheinen au kirchlichem Besitze 
zu tammen, ohne daB man auch nur von einer einzigen sagen konnte, daB sie von 
vornherein flir Iiturgi ·che Zwecke gearbeitet sei; die er Annahme widersprechen 
sogar die Darsteiiungen auf alien mir bekannt gewordenen Hicken. chnlitgen, 
der seinerzeit da · Gli.ick hatte, eines der prachtig ten Exemplare im Dome zu Xanten 
am Niederrhein al · Reliquienbeutel in einer der zahlreichen Geheinsvitrinen zu finden, 
sprach hei Veroffenttichung dieser aumoniere die begrlindete Vermutung aus, diese 
Taschen eien die VorHiufer der spater vielfach gebrauchten, am liaise zu tra~emlen 
Enkolpien aus Metall 7). Viele der heute noch erhattenen Almo entaschen verdanken 
ihre Kon ervierung eben dem Um tande, daB sie pater in den liturgi chen Gehrauch 
libernommen wurden al Retiquienl ehalter, oder auch al Beutel flir die GefaBe 
der heiligen Ole. Obrigen i t der Begriff der Reliquienta che ein sehr alter, da -
Kunstgewerbemuseum zu Berlin bewahrt das vielleicht berlihmteste der aus Metall 
auf Ilolzkern gefertigten Reliquiare in Form einer Ta che, da sog. Reliquiar des Witte-
kintl aus dem chatz von Enger, ein ahnliche die Kirche zu Metelen in Westfalen 8). 

I m Rechnung verzeichni de Konigs Rene find et sich bei Aufzahlung de SchloCI-
inventare die otiz: Item, una parva pochetta de tell a, in quo sunt plures reli · 

6) Siehe Didron unter ,aumoniere ... 
7) Zeitschrift f. christl. Kun t. 1902, 220 ff. 
8) Ludo r f f, Bau- u. Kunstdenkm. Westf. Kr. Steinfurt, Taf. 59. 
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quie u). Eine grof3e Anzahl der Ta chen hat a her einen Schmuck erfahren, der dem 
Gedanken einer religiosen Bestimmung- von I Iaus au wider pricht; so deckt sich 
heispielsweise die figUrliche Darstellung der Urnber);er Ta.che mit der auf meh-
reren Spiegelkapseln. Das festgehalien, gewinnt eine fernere otiz der chatz-
verzeichnis.e des Konigs Rene Bedeutung, in der von einer Tasche die Rede ist: 
,pour meUre ung peigne et ung mirouer d'or" (goldener piegel), fUr die der ticker, 
Mei ter Peter du Billaut, eine ansehnliche Summe erhalt. Die e Bestimmung der 
Ta chen, piegel und sonstige Toilettengegen tande aufzunehmen, wUrde die Oher-
instimmung des figi.irlichen chmucks mit dem auf piegelkap eln erklarlich 

machen 10). 
Die Zahl der Taschen ist, vor allem in Deut chland auch, noch verhaltni -

maf3ig staHlich; bekannt geworden sind mir auf3er der Urnberger solche in Xanten, 
in Kloster Wienhau en bei Celle in 1 Iannover, mehrere im Kunstgewerbemuseum 
zu Berlin, im Cluny-Museum, in Troyes, zwei in U. L. F. in Mae tricht und meh-
rere in Tongern 11). Wahr cheinlich werden auch son t noch einige auftauchen. 
L. de Farcy macht mich darauf aufmerksam, daf3 die Be atzsti.icke einer prachtig:en 
Mitra in Halberstadt die Vorder- und RUckseite einer Almo enta che darstellen, 
und auch die ,Sammlung Schniitgen" in Koln birgt ein un((ewdhnlich feines Haute-
lissegewebe mit den Wappen von Frankreich, Flandern, (te de Blois und Dreux, 
Herzog der Bretagne, das als Rest einer Almosentasche anzu prechen ist. Das 
Sti.ick gehort zum Schonsten, wa die Hautelisseweberei des Mittelalters Uberhaupt 
hervorgebracht hat. eine ursprUngliche Verwendung al Ta chendeckel steht auf3er 
Zweifel: in der Mitte lie.gt zwi chen den Wappenschildchen noch die ahthorte mit 
einer anh~ingenden Qua te. Dies eh male Trennune;sborte i t i.ibri~?;ens fa. t identLch 
mit dem Einfa sung bandchen an der Urnberger Tasche und scheint von dem elhen 
Stuhle zu kommen. 

Die Benutzung der aumonieren muf3 ziemlich allgemein e:ewe en sein, alm-
lich wie heute noch die der Pompadours unserer Frauen. In Pari be tan den hereits 
sei t de m 13. J ahrh undert eigene Korporationen von , hrodeuses d'aumonieres", 
welche ich mit der Anferti~tmg der auch fi.ir den Export be timmten Taschen he-
faf3ten. Die Zeichnung all er mir bekannt ~ewordenen Ta. eh en wei t unzweideutit: 
nach Frankreich, Ko tU m und Ilaltung- der Figuren, owie be· nders die den gleich-
zeitigen Miniaturen der franzo ischen Fri.ihcrotik gebufigen Ranken mit den drei-
spitzigen Slattern. 

Gleichzeitig mit der be~prochenen Almosentasche gelangte ein ~estickter 
GUrtel mit gewebter Unterlage au der ammlung Forrer in den Besitz de Mu.eum . 
Er entstammt derselben rheinischen Kirche wie die Almosenta che. icht kUn t-
lerischen Wert hat er, umsomehr aber weckt er das histori ch-kulturgeschicht-
liche Interesse, da er zu einer unserer bekannte ten Heiligenge talten des Mittelalters 
in Beziehung steht, zur Landgrafin Eli abeth von ThUringen. Er ist 51 cm Iang 
und 4,5 cm breit. Man ist versucht, flir den ersten Augenblick die eine eite wegen 
ihrer ab oluten Unscheinbarkeit fUr die verschlissene Ri.ick eite zu halten und un-

9) Les comptes du Roy Rene, par Arn. d'Agnel, 2H. 
10) Ebenda. I. 262. 
11) R e u s en s, Elements d'archeologie chret. 1886, 11. 392 ff. 
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beachtet zu la en, da die andere eite etwa Be techende an sich hat, infolge der 
feinen, vornehmen Farben timmung- und einfachen, al er delikaten Zeichnun~. E 
handelt sich um eine toffreliquie, der man am Aufhewahrung ort grol3en Wert 
beimal3, das reht au · der Aufmachung hervor, die spai.ere Jahrhunt!erte dem tuck 

Ab b. 2. Seidenborte. 16. J :thrhu ndert. 

ge.~eben ha hen. Die e Aufmachung, die jetzige Trag-erin der toffreliquie, i ·t eine 
farbig abge etzte, mii. Gold durchwirkte gewebte Borte mit schmaler Bandchen-
abfa ung, die nach ihren tili ti chen Eigenarten dem 16. Jahrhundert zuzuweisen 
i t ( bb. 2). Die un cheinbare, tark ruino e und in Abbildung schwer wieder-
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zugebende andere Seite besteht aus einem Jachsrot geHirbten zarten Seidenstoffe, 
der eine Bordi.ireneinfa sung aus meergri.iner Seide bekommen hat. Ober die 
Mii.i.e Hiuft der Uinge nach die in fri.ihgotischen Maju kelbuch taben gestickte 
1 nschrift in abwechselnd gri.inen und weil3en Lettern: Gertrudis FiJi a beate Eli-
zabet me fecit (vgl. Abbildung 3). Das will auf den er ten Anblick etwas iiber-
raschend, fast unglaubwi.irdig erscheinen, obgleich der chriftcharakter eine 
Oatierung de Sti.ickes fi.ir da 13. Jahrhundert recht wohl zulal3t, unwahrschein-
lich deshalb vor allem, weil die tickerin sich die Tochter der heiligen Eli abeth von 
Thi.iringen nennt. Und doch, die e so eigenartige Abfa ung der Inschrift ist es 
gerade, die m. E. den direkten Beweis in sich schliel3t, dal3 tat achlich der Giirtel 
au der Hand der Gertrudis, der ji.ing ten Tochter der heiligen Elisabeth, hervor-
gegangen ist. Bei den Kindern der Landgrafin machen wir namlich die Beobach-
tung, dal3 sie bei Unterzeichnung von Urkunden, Briefen und dergleichen ihren 
fi.ir tlichen Ehrentiteln ihre Eigen chaft al Sohn oder Tochter der heiligen Eli-

i\hh. }. uesticktc Uiirtelinschrift. 13. Jahrhunuat. 

~aheth vorau:;:chicken. DaU eine fremde Per~on einer spateren Zeit aut einen sokhen 
Gedanken, auf eine solche Forme! gekommen ware, klingt durchaus unwahrschein-
lich. Gertrudis, die er t nach dem Tode de in Brindisi auf der Kreuzfahrt ver-
storbenen Vaters geboren wurde, war in paterer Zeit Abti in des Klosters Alten-
berg bei Wetzlar, und da unser Gi.iri.el aus einer rheinischen Kirche in nicht gar 
zu grol3er Entfernung von Wetzlar stammt, gewinnt die Annahme der Echtheit 
noch an Wahrscheinlichkeit. Welchem Zwecke der Gi.irtel gedient hat, Jat3t sich 
schwer sagen; verki.irzt scheint er mir nicht zu sein, zumal er unmittelbar m it dem 
ersten und letzten Buchstaben der In eh rift abschneidet. Moglicherweise war er 
ein mit einer Hi.ngeren Schnur versehene Cingulum, oder ein Giirtel, der von Mit-
gliedern des dritten Ordens des Franci cu getragen wurde, dem ja die heilige Eli-
sabeth angehorte. Ein von der Hand ihrer leiblichen Tochter angeferti!?;ter Giirtel 
mul3ie doppelten Wert besii.zen. 
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