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DIE DROGISTEN UND IHRE WAREN

ГМ EPARCHENBUCH (EB 10.1 ) '

Der Grunder der byzantinistischen Forschung an der
Ural-Universitat, Michail Jakovlevitsch Sjuzjumov, ist nicht
zuletzt durch seinen umfasseriden Kommentar zum Epar-
chenbuch * international bekannt und angesehen. Daher
mochte ich in der vorliegcndcn Gedenkschrift durch einen
kleinen Beitrag zum Thcmenkomplex des Eparchenbuches
zu seiner Ehrung beitragcn, konkret durch eine Analyse
von Titel 10, § 1 dieses Rechtsbuches, welches die Tatigkeit
der myrepsoi, der "Drogisten" abhandelt. Sjuzjumov hat auch
den Titel 10 des Eparchenbuches ausfiihrlich kommentiert3:
neben der Unlersuchung von Stockle 4 diente mir sein
Kommentar als Ausgangspunkt der folgenden Unlersuchung.

Wahrend die Antike, besonders die Spatantike hinsich-
tlich der Verwertung und Vermarktung der Drogen in den
Bereichen der Medizin, der Kosmetik, der Lebensmittel-
kunde, der Farberei, des Kultes und der Zauberei dank
einiger ergiebiger Schriftqucllcn im Allgemeincn gut er-
forscht ist5, bietet sich fur die byzantinische Zeit noch kein
klares Bild. Zwar gibt es zahlreiche verslrcute Einzelin-
formationen. So erwahnt Theodoros Studites unter verschie-
denen Berufen, die durch Kaiserin Eirene Steuercrleichte-
rungen erfahren, die арщют'олратсць, welche wohl auch
unter den myrepsoi zu subsumieren sind. Auch wissen wir,
daB die myrepsoi und verwandte Handwerker, deren Wa-

1 R. Stangl, Institut fur Botanik der Universitat Wien, und \l. Kislinger, Institut
fur Byzantinistik der Universitat Wien, danke ich fur bibliographische Hinwei-
se, U. Eisenstein, Orientalistisches Institut der Universitat Wien, fur Hilfe bci
den Arabica.

2 Sjuzjumov. M.Ja. Visantijskaja kniga eparcha / Vstupitelnaja statja, perevod,
kommentarii. Moskau, 1962. *

3 Sjuzjumov. A. O. S. 202-208.
4 Stoekle 1911. Bes. S. 36-38.
5 Vgl. die einschlagigen Artikel in der RE und Schmidt 1927, aber auch beis-

pielsweise Steigerwalg G. Die antike Purpurfarberei nach dem Bericht Plinius
des Alteren in seiner Naturalis historia // Traditio 1986. Bd. 42. S. 1-57.

6 Theodoros Studites. Briefe 1.7 (PG. T. 99. P. 932D); vgl. Sjuzjumov. A. O.
S. 202.
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ren — ncben den Seidenstoffen — in besonderem AusmaB
den Handel mil Luxusgiitern in Konstantinopel zu einer
Zeit reprasentieren, da die wirtschaftliche und politische
Macht des Byzantinischen Reiches ihrem mittelalterlichen
Hohepunkt zustrcbte, zur Zeit der Entstehung und der Gel-
tung des Eparchenbuches, also ira 9. und im 10. Jahrhundcrt
international hoch angesehen waren; ein theologischer
Poiemiker des Islam — der mit dem Eparchenbuch etwa
zeitgleiche Amr al-Gahiz(+ 869) l — betont den guten Ruf
der byzantinisehen Parfumhersteller (atarin) bei den Ara-
bern. Dies ist umso hoher zu bewerten, als der Import der
von den myrepsoi gehandelten. Waren fast ausschliefllich
iiber muslimische Lander erfolgte2, so daB - nicht zii-
fallig — alle ihre im Eparchenbuch genannten Waren auch
als Exporte jemenitischer Hafen bekannt sind \

Andererseits wirft Kanon 68 des Trullanums (a. 692)
cin negatives Licht auf die myrepsoi: Er enthalt ein Verbot
des Verschlcuderns bzw. MiBbrauches von Codices des Alten
und des Neuen Tcstaraentes, unter ausdriicklicher Erwah-
nung der $фХюкалг)Хо1 und der fivpeipoi 4. Moglicherweise
ist dies damit zu erklaren, daB die Drogisten das Material
der alien Codices zur Verpackung ihrer Waren beniitzten,
was eine Entweihung darstellte 5.

Sieht man jedoch von Zufallsinformationen ab, so muB
man im wesentlichen auf die einschlagigen Bestimmungen
des Eparchenbuehes zuriickgreifen, um wenigstens Ansatze
eines Bildes dicser Berufsgruppe zu erhalten. Im Rahmen
cines kurzen Artikels ist ein Gesamtkommentar zu alien
Fragcn des Titels 10 des Eparchenbuches freilich nicht
moglich, da dann auch Problenie angesprochen werden
тйШсп, weichc andere Teile dieses Gesetzbuches beruhren.
Die folgcnde Bctrachtung soil sich daher in erster Linie

1 Vgl. Finkcl. J. Л Risala of-al-Jahiz // Journal of the American Oriental Society.
1927. V.47. P. 311-334, hier P. 328, in der arab. Textedition (Kairo 1344)
S.17.

2 Vgl. allgemein Ileyd 1886 (1879). — Sehr niitzlich die Beitrage in: Daum.
W. (Hrsg.). Jemen, 1970; von R.B. Serjeant ("Handel im Jcnien in
fruhislamischef Zeit und im Millelalter". S. 160-164) und W. Daum. ("Von
Aden nach Indien und Kairo: Jiidischer Welthandel im 11. und 12. Jh". S.
165-171).

3 Vgl. Wenner. M. W. Kleinc Wirtschaftsgeschichte des Jemen in der Neuzeit,
1500-1948 // Daum W. (Mrsg.). Jemen, 1970. S. 308-324, bes. den Anhang,
S. 323f.

4 Vgl. Migne. PC. T. 137. P. 748-751; und Ralles — Poltes. P. II. P. 463f.
5 Vgl. Sjuzjumov. S. 204; nach Kukules. Bd. II / 1. S. 207.
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auf den § 1 des Titels 10 konzentrieren, wclcher vor allem
den spezifischen Warenkatalog der myrepsoi behandelt und
deren Tatigkeit beleuchtet; der Text des § 1 lautet l:

T<JJV fivpeyujv ёкаото? idiov е/ётсо TOJIOV, jtir] deXea^ajv
TOV erepov. aXX елитпрепоюау pev aXXfjXovs, cb? av urj
eXuixojoiv rtj? Jipayjuareias xives rj emjtiepiaiv ПОШУТШ
лараХдусо?, /кг/те jtirjv oaXda^iapiKrjv rj ezepav Tiva
оур<ретшдп Kpayjuareiav djwridojvTai ov yap eon
dvoojd/as про* evcodiav KOIV6TY\$.

АДЛ efinopeveoSioaav лёлер1, ота%о$, KIVCCJLWJJUOV,
^VXCXXOJTJV, an flap, JUOOXOV, Xiftavov, ajiivpvav, fiap&yv,
XOV\<XKI]V, Xay/cv^ XaQovprjv, xPvac>£vAov, %vyaiav ка)
до a aXXa xoiavxa eh /ниреучкг/у кш pcupiKrjv ovvjeXcjotv.

"EOTOXJCXV де та XOVTUJV djipaKia цела кш TOJV Kafiuov
ало rfj? лагоелтоу eiKovo? Xpiorov rod Geov rj^ichv r^?
ел\ Ttj ХаХкг) OTOi%Y\6dv lora/ieva fie'xpi rod MiXlov, ш$
av eh evevdiav apjuo^dvioj? rrjs eiKovos kai те'рЦпг rwv
jSaoiXiKcbv лроаиХ1о^у elrjoav, boot бе лара та
дштетayjueva <pojpa&a>oi Ыалраттбцеуоь^тьлтоцеуоь ка1
Kovpevdfievoi e^opiq KaradtKa^eodojoav.

Jeder Drogisl soil seinen eigenen Platz haben, ohne den
andern zu benachteiligen. Sie sollen einander aber
kontrollieren, damit nieht einige in ungerechtfertigter Welse
eine Weriminderung oder eine Aufteilung der Handelsware
durchfuhren, noch eine Gemischiware oder eine andere ge-
wohnliche Handelsware auf Lager halten; denn ubler Geruch
und Wohlgeruch haben nichts gemein.

Handeln sollen sie hingegen mil: Pfeffer, Narde, Zi/nf,
Moeholz, Ambra, Moschus, Weihrauch, Myrrhe, Balsam, In-
digo, Schellack, Lasurstein, Gelhholz, (kurzy mil allem) was
mil der Bcilken-vaage gewogen winl, sowie allem anderen,
was zum Drogisten- und Farbergewerbe zahlt.

live Geschjifistische mil den Behaltern sollen voni hei-
tignen Hild Chiisti, unsere; Goiles, an der Chcdke m einer
Riihe his zum Milion aufgestellt sein y damit sie zum
W'ohlgcruch, der dem Hild geziemt, und zur Ergotzung der
kai strife hen Vorhafe gereichen. Die aber d abet bet ret en wer-
denf wider die Bestimmungen zu handeln, sollen geschlagen,
geschoren und zur Verbannung verurteilt werden.

Zunachst seicn die Produkte im Einzelncn erlautert,
wobci neben den Standardnamen das Herkunfls- und

Vgl. Koder. J. Das Mparchcnbuch I.eons de$ Weisen / Einfiihrung, Edition,
Ubcrsetzung und Indi/es (CFHB ХХХ1П). Wien, 1991. S. HOf.
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Vcrbreilungsgebiet, die Erscheinungsform in der Nalur, die
(wahrscheinliche) Handelsform und die (vermutlichen)
Verwendungsformen in byzantinischer Zeit, sowie schJieB-
lich die Vcrfalschungsmoglichkeiten kurz besprochen werden1:

1. peperi1 a) antikes peperi leukon kai melan 3 {Piper
nigrum, arab. fulfill), (schwarzer) Pfeffer, beheimatet in
Vorderindien, Assam, Burma. Kosnias Indikopleustes be-
schreibt den Pfcfferbaum ipiperea) und nennt Taprobane
als Umschlagplatz des Pfcffcrs, der vorzugswcKc aus fiinf
indischen Hafen verschifft werde 4. Der Pfefferstrauch ist
cine bis zu \> m hohe Klctter- bzw. Schlingpflanze, deren
Frucht (20-30 Korncr / Ahrc; l-2kg / Strauch; in der
Regel zwei Ernten im Jahr) unreif gelrocknet die schwarzen
Pfefferkorner, ausgereift gelrocknet und geschalt den wciRcn
Pfeffer ergibt (Benjamin von Tudela, der die Gegend um
Khulam/Quilon an der Malabarktisle als Anbaugebiet nennt,
beschrcibt den Vorgang5). VerfaJschungsmoglichkeit durch
Beeren (und deren Pulver) des Wacholderstrauches (Juni-
lierus communis) schon bei Plinius, n.h. 12. 29°. Verwen-
dung als Gewiirz und als Heilmitlcl (bei Darmtragheit,
Dyspepsie, Fieber, Ausbleiben der Monatsregel 7).

Pfeffer dient zum Haltbarmachen von Wem (Geoponika 7.
.>()), ist Bestandteil eines Weinhonigrezeptes (Geoponika 8. 2л.
3), von Honingspreisen (ebd. 8. .31), eines Veniauungsessigs
(ebd. S. 35, 39) und eines Fischkod.ers (ebd. 20. K>>: schlie/Jlich
wird er bei der Kasezubereitung (ebd. IS. 19,2) verwendct.

1 YAW Vcrwcndung von PFeffor, Narde, Ziint und Cassia in oor Kiiclic vel.
Kukulos. Tki. V. S. I Iff. und Kislingcr 1982.

2 LS.> 1363«. — Steicr. Л. Pfeffer // RM. 1938. Bd. 19/2 Sp 1421-1425. —
Murzcll. Bd. HI. S. 793. — Braun 1978. S. 171. — Marquardl 1879s. S. 319,
444, 761.

3 Schmidt 1027. S. JOT.
4 Ki-smas Indikopleustes. Christ. Topogr. 11. 10, I5f. (HI 335. 345/7 Wolska-

OnnsV
5 ^('ich der Ivrnle werden die urspruiiglich weifien Korner in eine Pfanne gelegt

und mit kochendem Wasser iihergossen, dann trocknen sie in der Sonne,
woduivh sie sehwar/ werden, beriehtet Renjarnin von Tudela 91 (ed. M.\.
Adlcr. London, 1907. P. 64; l..anra Minervini. Benjamin da Tydela. Libro di
viaggi. Palermo, 1989. P. 86).

6 Symeon Selh SI. Vgl. aueh Andre 1985. P. 200. — Innes Miller 1969. S.
80-83. - Kislinger 19S2. S. 107. Manfold 1986. S. .MO. — Esdorn 1961.

S. 71-74. — Semler 1900. S. 282, 293ff. — Tleyd. T. II. P. 658-664 (634-
640).

7 \ccs v. I'senbeck — Ebermaier 1832. S. 98-100. Vgl. Oikonomidu-Agorastu
1982. passim, z.B. 63 gegen Rippenschmer/.en, 89 gcgen
Kenepeovs KOKKOVS... JUST a oi'vov.
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b) in der Antikc und Spatantike (aueh in byzantini-
scher Zeit?) wciters peperi makron l (Piper longum oder
P.- officinarum, arab. dar futful), Langer Pfeffer (Ben-
galpfeffer), der cbenfaJIs in Indien bcheimatet ist. Die
obige Angabe des Kosmas Indikopleustes diirflc sich auch
auf den langen Pfeffer bezichen. Seine unreifen, getrock-
neten Fruchtstande dienen als Gewurz und Heilmittel-
be'standtpil2; Verfaschungsmoglichkeit durch alexandri-
nischen Senf (Plinius. N. H. 12. 28) oder gelrocknete
HaselnuBkatzchen К

2. stachos, der ant ike narejos 4 (Nardostachys jatamansi,
arab. sunbul), Indische Nardih Nardenbaldrian, auch nardu
stachys oder nardostachys 5, Nardenwurzel bzw. deren Ol,
von einem Gebirgsstrauch aus der Familie der Bald-
riangewachse, beheimatet iv\ Nordindien, Nepal (Himalaya
und Hindukusch), China uiid Japan. Kosmas Jndikopleustes
erwahnl Nardostachys als eine der auf Ceylon6 umge-
schlagenen Waren 7. Aus de-fi Wurzeln, Wurzclslocken und
Dornen wird ein atherisches Ol gewonnen; Verwendung im
Bereich Pharmazie und Parfumerie (Salbole8, Duflole,
Kosraetika, Wurzwein, Medikamente und Medizinalweinl)),
auch als Suppengewurz i n.

Indische oder kellischc Narde gilt als Bcstandteil eines
Weinhonigrezeptes (Geoponika 8.25.3), weiters von Mittcln,
welche zum Yerpichen von Krugen (Geoponika 6.8.1), sowie
zum Haltbarmachen (Geoponika 7.13.1,4) und zum
kunstlichen Altern von Wein (ebd.7.24.4) und zur Anfer-

1 LSJ 1363a. — Schmidt 1927. S. lOf.
2 Mansfeld 1986. S. 238. Semler 1900. S. 284, 293ff. Vogl 1899. S. 390ff. —

Heyd. T. II. P. 664f. (640).
3 Nees v.Esenbeck - Ebermaier 1N.J2. S. lOlf.
4 LSJ 1160b. — Steier. A. Nardus //'RE. 1935. 16/2. Sp. 1705-1714. —

Marzell. Bd. III. S. 291. — Braun 1978. S. 148. Schmidt 1927. S. lOf. —
Marquardt 1879s. S. 761-763. — Lauffer 1971. S. 284.

5 Kriaras 11. S. 203.,
6 Kosmas Indikopleustes. Christ. Topogr. 11.15 (Ш. 347 Wolska-Conus).
7 Sju'zjumov. A. O. S. 203, erwahnt die Einfuhr aus Laodikeia, allerdings ohne

Quellenangabe.
8 Unter den apdjjuaia KCCI /nvpa, mi? welchen Chrisms im Grab gesalbl

wurde (Lc. 23. 56), soil Narde geweson sein (vgl. Nees v.Esenbeck —
Ebermaier 1832. S. 798f.).

9 Symeon Seht 103. Vgl. Andre 1985. P. 170. — Innes Miller 1969. S. 88-92.
— Andre 1981. P.208. — Mansfeld 1986. S. 1254. — Vgl. Oikonomidu- .
Augorastu 1982. S. 63 gegen Rippenschmerzen, 78 gegen Dysurie.

lOKislinger 1982. S. 71, 107f.
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tigung cines Mcdizinalwcincs (dcs ajiuvvaio^ olvos, ebd.
S.22.2) diencn.

Л. kinamomon, a) das an tike kinmimomori ' (arab. qirfa).
(brauncr) Zimt, gclrocknetc. Rjndc des in Ceylon
beheimaleten, bis 10m hohen Ceylonzimtbaumcs (Cinna mo-
mum ceylanicum bzw. С veriim)y auch Zimtlorbeer; die
Triebe, dercn diinne, gclbbraunc Inncnrindc (in gerolltem
Zustand gchando-Jl), zwcimal • jiihrJich (Mai, November)
geerntel wird (Abfallproduklc werden zu Zimtol destilliert)2,
enihallcn Zimlaidehyd; die W'urzdn sind stark karnp-
ferhaltig, das Ol der Blatter dient als Parfumgrundstoff \

b) Wohl auch hier'zu nennen ist die kas(s)iaA (arab.
sana bzw. saliha), Cassia(rinde), Rinde des in Stidchina
bchcimateten (in Nordindien nur als Kulturpfianze) Chine-
sischcn oder Cassia-Zinitbaumes (Clnnamornun aromatic и т
bzw. С Cassia), der allc 6 bis 7 Jahre bis zur Wurzel
geschalt wird. Er hat cine rotbraune, also dunklcre, dickerc,
kriiftigcre, weniger aromatische Rinde, und eincn beisscn-
deren, «zusammenziehenderen» und weniger feinen Ge-
schmack; Cassia cignet sich zur Verfalschung von Zimt 5.
Al Masudi hcbl die Bedeuumg von Cassia als einem der
25 grundlegenden Gewurze hervor und gibt als Herkunfts-
land Indien an fr.

1 Pfund I-vkoicaooia darft nach Diokletians Maximal-
tarif" 125 Denare kosten. Kassia ist Bestandtcil einer Ver-
pichungsmischung (Geoponika 6.7.1), ma richer Wermutweine
(ebd. S.21.1), eines Mfdizinalweines (des ajuivvalTos olvoth,
cbd. S.22.2f.), eines Wcinhonigrezeptes (ebd. 8.25.Л), eines
Vcrdauungsessigs (ebd. 8.35), sowic Ungeziefer abweiscndrr
Salbole (ebd. 13.12.2, 18.2.4).

» LSJ-953a. — Schmidt 1927. S. 10f.; ebd. 67: anlik Herkunft aus Arabien bzw.
Athiopicn verm met. — Mar /ell. Rd. I. S. 1005. — Kriaras 8. S. 167. — Braun
1978. S. 58f. — Marquardl 1879s. S. 310, 761.

2 Semler. S. 302ГГ. — Nees v.Esonbeck — Kbcnmaier. S. 420ff. - Vogi S. 51 If.
Die Krgicbigkcil von Pflanzurieen lag im 19. Jahrhundcrt bei ca. 180 kg/ha1,
1.S30 oxportierte Ceylon ca. 320.000 Pfurid ( 1 4 5 . 0 0 0 kg).

3 iloyd. Г. П. P. 595-601 (659-663) .
4. LS'J 882a. — Schmidt 1927. S. lOf. — Marzell. Bd. I. S. 1105. — Kriaras

7. S. 379. — Marquardt 1879s. S. 761.
5 Semler S. 318ГГ. •- \ e e s v. Глеи beck — Lbermaier. S. 424ff. — Vogl. S.

5O3JT.
<* do Meynard — oc CowMoiilr. A. O. ^61 (c. XVI). Vgl. weiters Heyd. 'Г. II.

V. 6O2f. (644f., 6Ы*.).
7 laul'IVr 1971. S.' ?M (32 53), vgl. Schmidt 1927. S. 107.
8 Vgl. Kriaras. l.cxikou 2. S. I7f.
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Zimt und Cassia dienen beide zum Haltbarmachen von
Wein (Geoponika 7.13.1,4: ajicvfiov, tcaoia), sie findcn ge-
nerell als Arzneibestandteil ' (Medizinalwein 2; bei Unter-
leibsbeschwerden, Diarrhoe, BlutfluB), sowie als Gewiirz
und Aroma 3 Verwendung.

4. xylaloe4, auch -aloe* (Aloe vera, echte Aloe, arab.
ud), Liliengewachs mit dornenartigen Blattern, beheimatet
in Afrika, (Nordwest-) Indien, Arabien 6. Kosmas Indikop-
leustes erwahnt Aloe als eine der auf Ceylon umgeschlagen
Waren \ al Masudi hebt seine Bedeutung als Grundsubstanz
fiir Parfums hervor (s. unter s.v. Ambra) ufid gibt als
Herkunftsland Indien an 8 , Symeon Seth (74f.) nennt
verschiedene Sorlcn und meclizinische Anwendungen. Nach
Christoforo Buondelmonti °gab es auf den Agaiis-Inseln
Kalymnos und Leros in 15. Jahrhundert xylaloe-Bestfrndc,
von denen auch geerntet wurde. Aus den getrockneten
Blattern wird ein bitterer, gelber Saft gewonnen, der auch
eingedickt bzw. getrocknet werden kann. Aloe ist Bestandteil
von Parfums und Heilmitteln (gegen Verstopfung, Magen-
und Leberbeschwerden, Aus-bleiben der Monatsregel, Ge-
schwiire, Augenkrankheiten) l0. \n den Geoponika ist Aloe
Bestandteii der Mittel, welche zum Verpichen von Kfugen
(Geoponika 6.6.2, 6.8.1) bzw. zum Haltbarmachen (ebd.
7.13.1) und zum kunstlichen Altern von Wein (ebd. 7. 24.4)
dieneriV weiters Teil eines Medizinalweines (des ajuivvalo?
olvot, ebd. 8.22.1f.). Laut Malerbuch ist Aloe Bestandteil
einer gelben FarbmischuAg11 (neuzeitlich auch fur Textilien).

1 Vgl. Symeon Seth 55, welcher mitteilt, daBes sieben Sorten gebe.
2 Vgl. Oikonomidu-Agorastu 1982. S. 78 gegen Dyswie.
3 Andrel985. P. 67. — Innes Miller 1969. S. 74-77 (42-47). — Kislinger 1982.

S. 71, 107 (als Suppengewiirz). — Mansfeld 1986. S. 216. — Esdorn 1961.
S. 74-77.

4 LSJ 1191a. — Wagler. P. Aloe 2 / / RE. 1894. 1/2. Sp. 1593f. — Marzell.
Rd. 1. S. 224. — Braun 1978. S. llf.

5 LSJ 72b. — Kriaras 1. S. 236.
6 Heyd. T. II. P. 581-585 (557-562). — Aloe heifit auch das als Rauchermittel

dienende Holz von Aquilaria-Arten; vgl. Mi'iller. I. / / LexMA. Bd. 1. 1980.
Sp. 453.

7 Kosmas Indikopleustes. Christ. Topogr. 11.15 (III 345 Wolska-Conus).
8 de Mcynard — de Courteille. A.O. P. 367 (c. XVI).
9 Christoforo Buondelmonti Nr. 46 und 47 (105. Sinner, 67 Legrand).
lOfnnen Miller 1969. S. 65-67 (34-36). — Andre 1985. P. 11. — Mansfeld

1986. S. 1345. — Nees v.Esenbeck — Ebermaier. S. 177ff., *221. — Vgl.
Oikonomidu-Agorastu 1982. S. 73 gegen Husten.

UDionysios von Phurma.1 Mermeneia / Ed. A. Papadopulos-Kerametis. St.
Petersburg 1909. P. 26 (I 33), 252.
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Aloeholz diente u.a. als Rauchermittel zu kultischen
Zwcckcn, somil als Ersatz (bzw. Verfalschung) von
Weihrauch1.

5. ambar:, auch ampar(is)3 (ambra grisea, amber,
arab. unbar), graue Ambra4, Ausscheidungsprodukt des
Pottwais (Physeter rnacrocephalus), das vor allcm im In-
dischen Ozean, hier besonders an oder nahe der af-
rikanischen Kuste gefunden wurdc 5; Die Gewinnung
erfolgle — nach den Angaben al Masudis (1. Halfte 10.
Jahrhundert), der es als eine der funf wich tigs ten
Grundstoffe fur Parfums bezeichnet (neben — Moschus,
Kampfer, Aloe und Safran) '—• durch Auffischen der an
der Meeresoberflache schwimmenden, bis zu einem Stra-
uBenei groBen Klumpen oder durch Entnahme aus den
mit Harpunen erlegten Walen 6. Ambra diente als Grund-
stoff fur Parfums und fur (krampflosende und herz-
starkende) Medikamente 7. •

6» moschos* (lat. muschus, агаЪ. misk), Moschus,- dun-
kelrote bis schwarzbraunt Substanz, das im Moschusbeutel
enthaltene Sekret des mannlichen Moschustieres (Moschus
moschiferus)q. Kosmas Indikopleustes beschreibt die Mo-
schustiere (moschos oder kasfuri) und deren Jagd und
erwahnt Moschus als eihe der auf Ceylon umgeschlagenen
Waren l 0, al Masudi hebt seine Bedeutung als
Grun.dsubstanz fur Parfums hervor".(s. oben, Nr. 5) und
gibt als Her-kunftsland Indien an n , Benjamin von Tudela

1 Soschon Dioskurides 1.22; vgl. Miillcr W. W. Weichrauch // RE. 1978. Suppl.
15. Sp. 736.

2 LSJ 78b.
3 Kriaras 2.25.
^ Ira Gegensatz zur gelben Anibra, dera Bernstein (griech. meist TjXeKlpov,

lat. suc(c)inum\ vgl. Bliimncr. H. Bernstein // RE. 1897. 3/1. Sp. 295-304;
G. Jiittner u.a., Bernstein // LexMa. 1980. 1. Sp 2008-2012.

5 Heyd. Т. П. P. 571-574 (562-566). - Schmitz. U. Ambra // LexMA, \9Ш.
Bd.'l. Sp. 521; J. Ruska. Anbar II El (engl.) 1987. Bd. 1. Sp. 387.

6 De Mcynard — de Courteille. A. O. P. 333-335 und 366f. (c.XVI).
7 Symeon Seth 26, mit volkstumlicher Beschreibung der Gewinnung.
8 LSJ 1148. — Kriaras 11. S. 46.
9 Heyd. T. II. P. 636-640 (618-622). — Sjuzjumov. A. O. S. 203, gehl von

einem pflanzlichen Produkt aus, also vohl von dem der Familie der
Malvengewachse angehorigen-Moscliuseibisch (Abe/moschus moschatus)> in
Vorderindien behcimatet, dessen Korncr als Duftsubstanz und zu
raedizinischen Zwecken verwendet wurden, vgl. Marzcll 1 57, oder von der
persischen Moschuswurzel (Radix Sumtndi), vgl. Braun 1978. S. 98.

lOKosmas Indikopleustes: Christ. Topogr. 11.6» 15(111 325, 347 Wolska-Conus).
llDe Mcynard — de Courteille. A. (). 367^c. XVI).
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bczcichnct Tibcls Walder als Heimat dor Mosihusticrc,'
Symeon Seth (66f.) ncnnt • verschicdcnc S«.«i icn und
medizinische Ver-wcndungsmoglichkeiten.

Jylibanos1 (arab. luban bzw. liban), Weihrauch., Harz
des.'^-^m hohen Weirauchbaumes (Boswellia Carterii, iilterc
Bexeichnung Boswellia Sacra), aus der Familic der Bal-
s;.\rngewiichsc, welcher in Siidarabicn, bes. Dufar / Had-
ramaut, in Nordafrika und Vordcrindicn beheimatcl isl \
Die Gcwinnung erfolgl durch Einschnittc in Stamm und
Aste, aus welchen milchigc Tropfen austrcten, die* zu
Harzkornern trockcn (je nach Qualilat das gelbliche Oli-
banum elektum, bzw. das rotliche oder rotbraune Olibanum
in sort is 4) welche zu ca. 60% aus Harz, zu 30% aus Guirnni
beslchen (Rest athcrische Ole und Bilicrstoffe). Verwendung
im Kul.1, als Heilmiltelbestandleil, (gegen Diarrhoc, Vcr-
kuhlungen etc. 5 ), bei der Einbalsamierung 6, wenige Belege
fur Kosmctika. Konkret wird Libanos als Rauchcrmittel fur
Kelten und fur Wcinkriige (Geoponika 6.11.6, 6.12.1) ver-
wendet, weiters ist es Bestandteil von Mitteln zum Haltbar-
machen von Wein (ebd. 7.1 ЗЛО, sowie von diverse n
Medikamcnten (ebd. 12.29.9, vgl. auch Symeon Seth 62,).
Verfalschung bzw. Ersatz ist durch den «weiBen Weihrauch»
des Weihrauchwacholdcrs (Junijierus Ihurifera), Fichten-
und Tannenharz, Kolophonium und Gummiharz moglich.

8. Smyrna ", Myrrhe, Harz des Myrrhenbaumcs (Com-
miphora abyssinica bzw. С nyrrha s, arab. murr), cines in
Somalia, im tropischen Afrika, in Abessinien und Sudarabien
beheimateten, niedrigen, dornigen Baumcs bzw. Strauchcs.
Gcwinnung des gclblich-milchigen Saftcs, welcher zu Gum-
miharz trocknet, durch Einschnitte in die Rinde von Stamm

1 Benjamin von Tudela 75 u. 82 (ed. M. N. Adlor. London 1907. P. 52 u. 59,
Laura Minmiiii, IJenjamin 0a Tudela, Libro di viaggi. Palermo, 1989. P. 'T8
u. 82).

2 LSJ 1047a. — Mi. Her. W. W. Weihrauch // R\l. 1978. S. 15. Sp. 701-777.
— Schmidt 1927. S. 11. — Mar/ell. T. 629. — Kriaras 9. S. 165. — Ilraim
1978. S. 37. — Marquardt 1879s. 760f. — Lander 1971. S. 285.

3 Heyd. T. II. P. 614-616 ( 6 5 6 - 6 5 8 ) .
4 \ e e s v. Ksenbeck — Lbermaicr 1832. S. *136ГГ.
5 Vgl. Oikononiidu-Agorastu 1982. Passim, z.B. 83 gegen Flechicn, H5 gegen

Rlutungen.
6 Andre 1985. P. 144, vgl. P. 266. — Imes Miller 1969. S. 102-104, 107. —

Manifold 19S6. S 780.*"
7 LSJ 1620a. — Siokr. A. Myrrha // RH. 1933. 16/1. Sp. 1134-1136. -

Schmidt 1927. S. I I. — Mar/ell. I. 1116. — Braun 1978. S. 67Г. — Marquard!
IS79s. 444, 761. — Laufer 1971. S. 2S8.

« Andre 1985. P. 167, 242. —
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und Zwcigcn. Verwendung bei der Einbalsamierung, im Kult
(Weihrauch), in der Kosmetik (Duftole, Parfiims), als Heil-
miUelbestandteil • (adstringierend bei Wunden und Ge-
schwuren. verdauungsfordernd), sowie als Wein- und Liko-
raroma ;. Myrrhc isl Bestandteil von Mitteln, die zura
Kaltbarmachcn von Wein dienen (Geoponikp 7.13.1, 7.36),
cincs Mcdizinalweines (des «//n'vafo?, olvo? ebd. 8.22.3),
cines Weinhonigrezeptes (ebd. S.25.3), mehrcrer Medika-
mente (ebd. 16. 7.1, 9.1, 13.2, 17.15.5, Symoon Seth 55,
19.), sie wird auch bei der Fischzucht vervendet (ebd.
20.2.1). Verfalschungsmoglichkeit mit Mastix und Gummi.

9. barzin, auch barsamo(s) und balsamo(s) \ Balsam,
das opobalsamon der Antike 4 (arab. balasan), Produkt des
arabischen Balsamstrauches (Commiphora opobalsamum) 5

bzw. Ixilsamodendron giliadense), Mckkabalsiim, beheimatel
in Syrien, Palaslina und Siidarabien. Verwendung von
Fruchten und Holz; weiters durch Auskochen der Zweige
Gcwinnung des dunnflussigen, blaBgelbcn und aromalischen
Harzsaftes (Harz, Harzol)% welches zu medizinischen Zwe-
cken, vor allem als Wundheilmiltel verwendct wird \ Balsam
isl weilcrs Bestandteil von Mitteln, die zum Hallbarmachen
von Wein dienen (Gcoponika 7.13.'1: £vXofia\oafiov).

10. lidakin s, Tndigo, Produkt des Indigostrauches (Fiibe-
rindigo. lndigofe.ru Unaoria, arab. nil), einer in Indien (bes.
Sudindien) behcimatcten Hiilsenfrucht. Der pulverformige
blaue Farbstoff wird durch Einwcichcn. und Auskochen der
mehrmals jiihrlich geernteten, bis 1,5m hohen Halbstrauchcr
gewonnen; Handelsform gclrocknet, kochseifenahnlich C). Als
blaucs Fitrbemittel anlik nur fur Edclsteine belegl 10, in by-

* Vgl. Oikohomidn-AgorastLi 19SЛ. Passim.
2 Imie.s Miller 1%9. S. 104Г, JOH. — \ees v. I-Isenbeck — Fbermaier 1832. S.

•122-125.
3 iiaptiv Du Cange 177. - I SJ 305a. - Kriaras 4. S. I8f. — Waglor. P.

nalsunibaum // RE. 1896. 2/2. Sp. 2S36-2839. — Daems. W. Balsam //
Le.xMA. 1980 1. Sp. 1389 - Mar/ell. Fid. 1. S. 1117. — Braun 1978. S.
146f.

4 Schmidt 1927. S. 11, ЗЗГ
5 Andre 1985. P. 33.
6 Hcyd. Т.П. P.575-580 (566-572 >. - - Irmes Miller 1969. S. 10H., 106 < 1133,

Nr. 13). — Noes v. 1-senbeck — l-:bermaier 1832, *120f.
7 Vgl. Symoon Seth 28f., welcher auch d'e Gewinnung kurz beschreibl.
8 I SJ l()61b. — Kriaras 9. S. 224. — Sladler Indigo // RE. 1916. 9/2. Sp.

1367f. — Mar/ell. Rd. П. S. KK)6f. — Braun 1978. S. 34.
9 Heyd. T. \\. P. 626-629 (597-600). — Semler 1900. S. 603ff., 616ff.:

AustKMJte elwa 20 kg/ha (im 19. Jahrhundert 40 und mehr kg).
Юцаттег-Jcncs. I. Fa-bung // RE. 1918. Splbd. 3. Sp. 461-470, hier 470. —
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zantinischer Zeit auch fur Texilien ' und aLs Farbbesland-
teil — laut Malerbuch — bei der Wandmalerei2; auch
Heilmittel \

11. lachas (auch камса bzw. Лаща*4, mittcllatein. lacca,
arab. lakk), GummiJak, harziihnliches Ausscheidungsprudukt
der weiblichen Lackschildlaus (Cartheria lacca Sing., Coccus
lacca), welche in Ostindien (im Gebirgsland nahe dem
Ganges), weiters in Ceylon und Su'dchina endemisch ist
und insbesondere auf immergrunen 'Ficus religiosa (Hjciliger
Feigenbaum), Ficus inclica (indische Feige), Ziziphusjjujuba
(Bruslbeere) und Butea monosperma bzw. fr\mdosa
(Lackbaum, Kinobaum) lebt 5 Ihr Sekret trocknet abf den
Asten; es wurde in verschiedenen Abtrocknungsstadien
«geerntet»6; neuzeitliche Produktformen im Handel:
Stocklack (Ernte samt Astchen), Kornerlack (Harz gesondert
von Asten) und Schellack (durchs.cheinendes, gelbiiches
Harz nach Entzug des roten Farbstoffes durch Auskochen).
Das Produkt findct als Ausgangsstoff fiir rote Farbe 7 Ver-
wendung, laut Malerbuch fiir Farben in der Wandmalerei,
wobei teilweisc vielleicht nur allgcmein die Farbbezeichnung
Rot gemeint ist *.

12. lazurin ° (lat. lazur, lazulum, auch azurum, arab,
lazur), /Lasurstein oder Lapis Lazuli, tief- bis hellblaues
oder grunblaues Natrontonerdesilicat (Harte 5,5), Fundorte
in Kalkstein, bes. nordlich des Hindukusch und sudlich des
Baikalsees, am oberen Oxus und Jaxartes. Schmuckstein,
in gemahlener Form der (blaue) Farbstoff Ultramarin l l ), in

Schmidt 1927. S. 20f.
* Miindliche Mitteilungeri (November 1990) von Tr. Trifonov, Sofia. — Vgl.

Andrel985. P. 131. — Mansfeld 1986- S. 507f. — Riederer 1987. S. 208.
— Fiir den Westen: Reinicke. C. Indigo // LexMA 1990. 5. Sp. 405.

2 Dionysios von Phurna. A. O. 33, 40f. (I 49, 65) und passim, vgl. Wirifield.
D.C. Middle and Later Byzantine Wall Painting Methods/A Comparative
Study // DOP. 1968. T. 22. P. 61-130, hes. 104ff.;

3 Vgl. Oikonomidu-Agorastu 1982. S. 84 gegen XoijXLKr\ (?).
4 Vgl. Du Cange gr. 783f: s.v.
5 Zu den Wirtsbaumen vgl. Marzell. Bd. 1. S. 699; II. 431; IV. 1248f. —

Mansfeld 1986. S. 83f., 536, 832f.
6 Detailliert uber spatmittclalterliche Handelsformen: Heyd. T. II. P. 624-626

(611-614).
7 Riederer 1987. S. 202f., 212f. — Foibes. IV. 106f. — Nees v. Csenbeck —

Ebermaier 1832, 350-353.
8 Dionysios von Phurna. A. O. 29f. 41• (H 41, 66)» и.о.
9 Kriaras9. S. 75.
lOHeyd. T. II. P. 653 (582f.) — Andre 1981. P. 205. — Riederer 1987. S.

163, 167, 202f.
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byzantinischen Zcit.— laut Malerbuch • — fur Tafel- und
Wandmalerei2; auch medizinischer Gebrauch 3.

13. chrysoxykm 4, wahrschcinlich «Gelbholz» (aucn Fiset-
holz u.a., arab. summaq), Produkt verschiedener Baume und
Straucher dcr Pflanzengattung Rhus (Sumach)5, bes. des
venezianischen Sumach (Farbersumach, Peruckenstrauch,
Rhus Cot in us oder Colinus Goggygria •). Der bis 3m hohe
Strauch mil haarigen Fruchtbuscheln ist im Mittelmeergebeit
sowie in Sud- undZentralasien beheimatet; aus dem Holz
Gewinnung des orangcgelben (in Mischung auch griinen und
braunen) Farbstoffes Fistin mit hohem Gerbsauregehalt (bis
26%) zur Wolle- und Ledcrfarbung7. •— Das chrysoxyion
ist eher nicht mit der im Mittelmeer beheimateten Thapsie
(Thapsia Garganica b) gleichzusetzen 9.

Der Katalog der ausdrucklich genannten Waren sprich
fur sich. Es handeh sich durchwegs urn teure, ja um Lu-
xusgiiter, was die Warnung vor Verfalschung'bzw. Wertmin-
derung (ёЛаттахш) verstandlich macht. Auch die Abfolge
der Aufzahlung ist sinnvoll: Am Beginn stehen Produkte
mit dem traditionellen Herkiiftsland «Indien» l 0 , die samtlich
den Gewurzen, Duftstoffen, Kosmetika und Heilmitteln zu-
zuordnen sind, namlich Pfeffer, Narde, Zimt und Aloeholz.
Daran schlieBen sich mil Ambra und Moschus die bciden
leuersten tierischen Duftsubstanzen. Es folgen die «ara-
bischen» Produkte Weihrauch, Myrrhe und Balsam, also
Harze, die als Grundstoffe fur Heilmittel, zur Aromati-
sierung von Getranken und zu kultischen Zwecken dieneri.

1 Dionysios von Phurma. A. O. 31-33, 40-43 (M 45f., 65f., 68, 70) и.о., vgi.
Winfield. D.C. A. O. 106f.

2 Mundliche Mitteilung (November 1990) von Гг. Trifonov, Sofia.
3 Schmidt 1927. S. 17: Gleichsetzung mit Saphir (ein Konmd).
4 LSJ 2010b.
5 Anthimos, § 67, verwendet rhus syriacus (rusiriaco), also Sumach,

selbstverstandiich als Spcisegewurz.
6 Marzell. Bd. I. S. 1209Г mit weiterer Lit.
7 Nees v.Rsenbeck — Ebermaier 1832, *92. — Semler 1900. S. 682ff. —

Schmidt 1927. S. 18.
8 Andrel985. P. 258. — Marzell. Bd. IV. S. 684,
9 So Sophocles 1174 und Th. Heldreich (Xtkvzрсих)у Ae^lKO TOJV

drjuwdojv ovoucaojv TOJV <pvid)v xm ЕЯМсЗо?, Athen 1909 (ND
1980), 43.

10 Indien als Hauptexporteur belegt bei Johannes Skylitzes (14.58f. Thurn) fur
die Zeit Leons V. (ei'drj evdjdt] TOJV eh ц/на* e£ Iy<5v/ar
KOjLii^o/iievwv) und bei Theoph. Cont. 457 i^vXa ivdiKa), vgl.
Sjuzjumov. A. (X S. 203.
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SchlicBlich werdcn vorwicgend dcr Farbcrci dicncndc
Substanzen genannl: Indigo, Schcllack, Lapis Lazuli und
Fisctholz, Der zusammenfasscnde Hinwcis (am Ende dcs
Warcnkatalogcs) auf die Gewcrbe dcr Drogisten und Farber
slimmt nichI nur der Abfolgc dcr genannten Subslanzen
ubercin, sondcrn ist auch inhaltlich voll zulreffend.

Die myrepsoi des E.B cntsprachen — geht man vom
Warenkatalog aus — vom Berufsbild her jewcils zum Teil
den antiken fivpeyot ' bzw. иирллшАас (unguentarll oder
seiiasiariDy ntweviapioi (figmentarii) und hfiavonoKwXai
(thurarii) % Sie waren also nicht ausschlieBlich Erzcuger und
Handler von Salbolcn (jtwpov^). Dafi die myrepsoi der
mittelbyzantinischen Zeil Drogen zu medizinischen Zwecken
nicht gcfiihrl halten 4, laBt sich aus dem Eparehenbuch nicht
herauslesen; derm die namcnilich aufgczahllen Waren galten
fast allc ah medizinisch nutzbar, und daruber hinaus halt
§ 1 ausdriicklich fest, daB die myrepsoi mit alien ihnen
zustehenden Waren Handel ireiben durfen, mit alien Waren
namlich, die mit der Balkenwaagen gewogen word en, also
der zweischaligen, mit Gewichtcn funktionierenden Fein-
waage (im Gegensalz zur Laufgcwichtswaage 5 dcr Gemischt-
warcnhandler, dercn Waren-den myrepsoi bcreits im 1. Satz
von § 1 ausdriicklich untersagt werden <*) — sie wird als
Kriterium der zu handelnden Waren gennant.

Daraus ergibt sich, dali die namcntlich aufgefuhrten
Waren als Beispiele aufzufassen sind, daB folglich der
Warebkatalog demonstrativ zu verstehen ist". Dies wird

1 Vgl. LSJ 1153b. S. auch /ivpe^eoj tbd. imd Lampo. S. 888 mit Belegen
fiir den Gebrauch des Vcrbums im ubertragenen Sinn bei den gricchisdicn
Kirchenvatern.

2 Marquardt 1879s. 757ff.
3 Hierzu LSJ 1155a und vor allom l.ampc. S. 889f.
4 So Schmidt 1927. S. 75ГГ.. hior 82 und 87.
5 Zu den Waagcn vgl. die l.iteralnrhinweise bei E. Schilbach. Byzaminische

Metrologie (Byz. Hdb. 4», Munrhen, 1970. S. 6f. A. 1; Abbiidimg oiner
byzantinischen Feinwaage bei Vikan G. — Nesbitt. J. Security in Byzantium.
Locking, Sealing and Weighing. Dumbarton Oaks, 1980. Abb. 68, einer
Laufgcwichtswaage ebd. Abb. 74.

6 Korrespondierend hierzu enthalt EB 13.1 das Virrbot an die saldamarioi. mil
der Feinwaage zu wagende Waren zu verkaufen.

7 Nicht erwahnt werden beispielsweise Kostwurz (costum), Gewiir/ne.lke (cario-
filum). .Ingwcr (gingibor), Koriander (coriandrum) und Flohkraut (puleium),
welche schon Anthimos in seinem /wischen 511 und 526 in lateinische verfabten
Brief De observatione ciborum an den Frankenkomg Theoderich (511-534),
neben Pfeffer, Narde und Sumach als Speisegcwur/e nennt und die folglich
sichcr bekannt waren (vgl. Anthim<»s, §i$ 5. '.i, -M, 28, 54f.).
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spiitcr, in § 5, in der Form des Verboles, Gemischtwaren-
handel zu Ireibcn, ausdriicklich wiederholt: M?) ёуёто дё

ei; avTcuv e^ovoiav K(Xf.uiaviicdv fj оакбацарисоу
d el do? JIXY\V та fierce TOJV ^vyi'tuv

Keinen von ihnen soil die Be/ugnis Jiaben,
einen mil der Laufgewichlswaage zu wagenden oder den
Gemischtwaren zuzureehnenden Artikel -zu kaufen, sondern
(nur) die mil Hilfe der Balkenwaage zu verkaufenden. Auch
§ 6, der die gleichzeiligc Zugehorigkeit zu den beiden Be-
rufen bzw. Korporationcn der myrepsoi und der saldamarioi
(Gemischtwarenhandlcr, GreiBler) verbietet, ist hier zu
beriicksichtigen: Тф ци'реЦ'ф ка\ oaXdajtiaplq) xvyyavovn
jtuas гкХоуг] didoxai xe%vrj$, Kojkvojueva) jcepi xrjv eiepav.
Wer Drogisl und Gemischtwaren handler ist, dem soil die
W ahl eines Gewerbes geboten werden, w&hrend ihm das
and ere verbolen sein soil. Den Gemischtwarenhandlern ge-
geniiber, welche in Teil 1J des Eparchenbuches abgehandelt
werden, bestchl also aus der Sichl der Korporation und /
oder des G^selzgebers der groBtc Abgrenzungbedarf.

Wcitcrs sollen die Berufskollegcn einander kontrollieren,
wobci hier sowohl die Qualitatserhallung der Ware als auch
die Abgrenzung gegen die Gemischtwarenhandler eine Rollc
spielt, die dadurch gcschiitzt werden.

Noch vor dem Warenkatalog legt § 1 die Separierung
der Standplatze fest, vcrfiigt abcr gleichzeitig eine gegen-
seilige Kontrolle der Warenqualitat, pffesichtlich zum
Schutz der Kunden. Die myrepsoi boten ihre Waren an
Standcn bzw. mobilen Verkaufstischcn (abbakia) feil und
bewahrten sic in Buchsen, Kastchen oder Kisten (цета
ка\ Tu)v Ka(iiu)v{) auf. Wie man i.m AnschJuB an den
Warenkalalog licst, stcllcn sie ihre Stande an der StraBe
zwischen dem Milion und der Chalke auf, also auf einer
Strecke von clwa I,̂ Om-\ in unmittelbarer Nachbarschaft

' icaBtcuv: oner nichi Morser (Uilein. mortarium), denn dieser ist (auch) by/.
iyoiov, vgl. Kriaras. F. // 1 exiko 7. S. 149f., und Koder. J. «Probleniworicr»
im Eparchikon Biblion // Lexicographica Byzantina. Beitrage zum Symposion
zur byzantinischen Lexikographie (Wien, I. — 4. Marz 1989// Hrsg. v. W.
Horandner u. 1-:. Trapp (Byz. Vind. 20). Wien, 1990. S. 185-197. — Zu
dBatctov vgl. auch I'almieri. V. Un anonimo excertum Vaticanum di
Sinonimi greci II By/. 1988. V. 58. P. 436-454fc( 14. Jahrhundert К hier 440
als^erstes Lemma: af5a$, afiatciov aflat jtiev yap,
лрауцата лараидеаои' afidtaov дё,
(freundlichcr flirmeis von I'.. Kislii^er, Wien).

2 Vgl. Miillcr-Wiener. W. Bikllexikon zur Topographic Istanbuls. Tubingen,
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der H. Sophia und dcs Kaiserpalastes. Das sentenzenhaft
anmutende Argument «Ubler Geruch und Woblgeruch
haben nichts gemcin» ' ist in Anbctracht dieser pro-
minenten topographischeл Lage der myrepsoi zweifellos
gewichtig :. — Moglicherweise ist das nordlich des Milion
gelegene S тут ion cine Art Gewiirzbazar und somit als ein
wciteres, den myrepsoi zugewiesenes Gebiet in Betracht zu
ziehen \

Das Ende von EB 10 § 1 bildet die Ponformel, welche
cine sehr haufige Bestrafungsform des Eparchenbuches
enthalt, namlich: Priigel, Schur, Verbannung 4. Die folgen-
den Paragraphen des EB enthalten iibergeordnete Bestim-
mungen, d.h. solche, die nicht den myrepsoi im Speziellen
gelten, sondern auch auf andere Korporaiionen oder Berufs-
gruppen auszuwenden sind. Doch zeigt § 1 ohnedies alles
aus byzantinischer Sicht Regulierungsbedurftige auf: Stan-
dorf, Qualitats- und PreiskontroHe, Kompetcnzabgrenzung,
demonstrativer Warenkatalog und last but not least die
Bedeutung fur Gott und Kaiser.

1977. S. 232: «Regia».
1 Ov yap eon dvocodias лрд$ evcodiav KOLVOTYJS - ein

Sprichwort? Die Septuagtnta (Gen. 8.21 ct passim) kennt do/Lit] evcodiav,
fast ausschlieBlich nur im Zusammenhang mil dem Geruch von (tierischen oder
pflanzlichen) Brandorfern. Doch moglicherweise handelt es sich um eine
Anspielung auf Sirakides 24.15, wo aus dem Warenkatalog der myrepsoi
iramerhin Ziml, Myrrhe und Weihrauch genannt werden: шг KiyvajLlQJjUOV
teal dojzaXadov dpojf.ia,TO)v дёдсока OOJUTJV I ксй d>s opivpva
екХгклц ЫгЬохка evwdiav,.../ ка\ w$ hftdvov dijuh ev
GKnvfj.

21 Zu fcemerken ist hier, dafi Kanon 76 des Trulanums verbietet, innerhalb des
Jte.pi(ioXos der Kirche ein. кащХгХоу oder einen Laden did
BpcojiidTCOV zu errichten (Ralles - Potles II 480f.); Balsamom diskutiert im
Zusammenhang mit der H. Sophia, wie wett die Bannmeile reichen soil und
erwahnt speziel die {tvpe<pela (ebd. 482f.).

3 So Sjuzjumov 204. Zur Lokalisierung in ia Spfwrakiu: R. Janin, Constantinople
byzantine, Paris 2 1964, 426f. (vgl. auch 95). Uber die Statuen des Smirnion
berichten die Patria Konstantinupoleos < Pregen 23f. und 200f.), vgl. A.
Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos < Poikila Byzantina
8) t Bonn 1988, 729-732. Spatestens seit 1660 werden Gewurze am
Agyptischen Bazar (Misir (^arsisi) nahe der Galata-Briicke gehandelt.

4 Koder. J. Delikt und Strafe irn Eparchenbuch: Aspekte des mittelalterlichen
Korporationswesens in Konstantinopel // JOB. Bd. 41. 1991.
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