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EWALD KISLINGER 

Zum Weinhandel in frühbyzantinischer Zeit 

Iustin 11. folgte am 15. November 565 seinem Onkel Iustinian l. auf den byzanti
nischen Kaiserthron nach. Die modeme Historiographie umreißt so das damalige Ge
schehen, im zeitgenössischen Selbstverständnis des 6. Ih. war Iustin Ir. hingegen der 
neue Herrscher des römischen Reiches, wie einst Caesar und Augustus. Das Reich 
hatte seit ihren Tagen viele Krisen durchgemacht. Nun aber schien es auf dem besten 
Weg, seinen alten Glanz in neuem christlichem Gewand zurückzugewinnen. Die Van
dalen in Nordafrika waren jetzt besiegt, Italien von den Ostgoten befreit, selbst Süd
spanien war wieder kaiserlicher Besitz. Konstantinopel, das altgriechische Byzantion 
am Bosporus, war der Mittelpunkt dieses Weltreiches, rund um die Person des Kaisers 
entfaltete sich hier die Staatsmacht in prunkvollen Zeremonien, beginnend bereits mit 
der Thronbesteigung. 

Corippus und Iustin 11.: Die literarische Verherrlichung des neuen Kaisers 

Eine Abordnung des Senats sucht Iustin auf und bietet ihm den vakanten Thron an; 
während er an der Bahre Iustinians trauert, versammelt sich das Volk im Hippodrom. 
Der künftige Kaiser betet um Gottes Beistand, ehe er auf den Schild gehoben wird, 
die Insignien der kaiserlichen Gewalt erhält und von Senat und Volk akklamiert wird. 
Diese einzelnen Schritte hat Flavius Cresconius Corippus, dichterisch ausgestaltet, 
566/567 in seinem Werk In laudem lustini Augusti minoris1 festgehalten, "a hybrid 
compounded of panegyric and epic .. 2. Der Zweck des narrativen Poems ist es, die 
Wahl von Iustin zu rechtfertigen und zu verherrlichen, aber zugleich wird eine Schil
derung der Geschehnisse geboten. Dazu zählt auch das Festmahl in Buch III, Verse 
85-150, bei dem zahlreiche Weine gereicht werden: 

85 Interea laetus sacra cum coniuge princeps 
coeperat Augustae felicia carpere mensae 
gaudia, regales epulas et dulcia Bacchi 

Edition with translation and commentary by Averil Cameron, London 1976, bzw. 
S. Antes, Paris 1981, oder M. Petschenig, Berlin 1886. Zu Dichter und Werk s. weiters Skutsch 
in RE IV 1, 1236-1246, A. Cameron, The Career ojCorippus Again, The Classical Quarterly 
n.s. 30 (1980) 534-539 (Reprint, in: dies. , Continuity and Change in Sixth-Century Byzantium, 
London 1981, VIII); P. Speck, Marginalien zu dem Gedicht In laudem lustini Augusti minoris 
des Corippus, Philologus 134 (1990) 82-92 und J. R. Martindale, The Prosopography oj the 
Later Roman Empire (= PLRE), IlI: A.D. 527- 641, ambridge 1992,354-355. 

2 Camerol1 (0. Anm. I) 2; vgl. die: ., Corippus' Poem on JI/still II: a Terminus 0/ Antique 
Art ?, Annali della Scuola Normale di Pisa, ser. III 5 (1975) 129-165 (Reprint in dies., 
Continuity and Change in Sixth-Century Byzantium, London 1981, VI). 



142 Ewald Kislinger 

munera3, quae Sareptajerax, quae Gaza crearat, 
Ascalon et laetis dederat quae grata colonis, 

90 quaeve antica Tyros, quae jertilis Ajrica mittit, 
quae Meroe, quae Memphis habet, quae candida Cypros; 
quaeque jerunt veteres matura robore vites 

93 quae manibus propriis Ithacus plantavit Ulixes 

96 quaeque Methymnaeis expressit cultor ab uvis 
pocula quae vitreo jragrabant plena Fa/emo. 
prisca Palestini miscentur dona Lyaei, 
alba co lore nivis blandoque levissima gustu 

100 fusca dabant fulvo chrysattica vina metallo 
quae natura parit liquidi non indaga mellis, 
et Garisaei permiscent munus Iacchi. 

Die Vielzahl der in den Versen 87- 93 und 96-102 an der kaiserlichen Tafel prä
senten Sorten wandelt zweifellos den literarischen Topos ab, wonach Waren aus allen 
Teilen des Reiches hin in die Hauptstadt fließen4. Der Herrscher weiß den dort ver
sammelten Reichtum mit kluger Zurückhaltung zu gebrauchen, er beweist modestia, 
temperantia und hält das rechte Maß (npEnov Kat npooTlKov)5, alles Kaisertugenden. 
Schließt aber der rhetorische und propagandistische Aspekt zwangsläufig jedwede 
Realität aus? Kann nicht auch im panegyrischen Wein etwas an veritas sein? Inwie
weit bildeten die genannten Sorten und vielleicht noch weitere tatsächlich ein Han
delsobjekt6 in frühbyzantinischer Zeit? 

Anbau und Versand berühmter Weine: Afrika, Griechenland, Palästina, 
Ägypten und Italien 

Die Produkte, welche jertilis Ajrica, um in alphabetischer Reihenfolge zu begin
nen, schickte, hat Corippus bereits in seinem früheren Werk Iohannis seu de bellis 
Libycis mehrfach (I 31-33, 70-71, 323-324) gerühmt7, als Hommage an seine 

3 Verg iI , Georg. III 526-527: ... llfqlli /1 0 11 Massica BaceM III/lltera '" 
4 Corippus, In Zaudem Iustini III \03- 104 (64 Cruneron): Cllilc i a quis expediet, dominis 

quae parturit orbis, / Romano quaeque est provincia subdita regno. U. J. Stache, FZavius 
Cresconius Corippus, In laudern lustini Augusti Minoris. Ein Kommentar, Berlin 1976,395. 
Vgl. Sidonius Apollinaris Camlen Y 40-50 (I 64 Anderson). 

5 Cameron 184 (Kommentar zu III 105); H. Hunger, Prooimion. Elemente der byzanti
nischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden (Wiener byzantinistische Studien 1), Wien 
1964,109- 112. 

6 Dazu allg. D. Claude, Der Handel im westlichen Mittelmeer während des Frühmittel
alters = Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in 
Mittel- und Nordeuropa, III (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
phil.-hist. Kl. III 144), Göttingen 1985. 77- 80. 

7 Ed.: J. Diggte, F. R. D. Goodyear, Cnmbridge 1970,48-49, 60. R. Lequcment, Le vin 
aJricain a l'epoque imperiale, Antiquitcs africaines 16 (1980) 185-193. Die Miracula des Hl. 
Stephan, gesammelt um 425, legen beim Weinwunder auf dem Landgut eines gewissen 
Donatus einen nur lokalen bis regionalen Weinverkauf nahe (mir . II 3 [Patrologia Latina 49, 
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Heimat8 sozusagen. Zu Konstantinopel sind sie aber anderweitig nicht belegt, ob
gl ich die1 von der Seefahrl her durchaus denkbar wäre. I herinner an den Exp 11 
proikonne i ehen Marmors au dem MaJlnarameer nach Italien u.nd Afrika9. Mi tunter 
ndele die Rei e dorth in vorzei li g. Das berühmte "church-wl'eck ' von Marzamemi bei 

Pachino an der Südostküste Siziliens (6. Jh.) hatte vorfabrizierte Einzelteile für Altar
schranken und den Ambon einer Kirche an Bord lO. Die heil angekommenen Schiffe 
werden nicht leer an ihre Ausgangshäfen zurückgekehrt sein. Terra sigillata-Keramik 
gelangte in den Ägäis- und Levanteraum 11. 

Auch unterwegs bestand noch Gelegenheit, Wein zu laden, da die ionischen Inseln 
(bei Corippus III 92-93 vites, quas manibus propriis Ithacus plantavit Ulixes) und 
Attika auf ihrer Roul'e lagenl2. Wie den afrikanischen wurde auch den ionischen 
Wei nen Gips beigefügt, um den allzu säuerlichen Geschmack zu mildem13 . Der 
dunkelgelbe Wein aus Attika14 hingegen, welcher in goldene Becher gefüllt wird (III 

849-850]), dazu L.-M. Günther, Ein Stephanus-Wunder im Weinkeller, Münstersche Beiträge 
zur antiken Handelgeschichte 16 (1996) 19-29. 

8 Cameron (0. Anm. 1) 1; PLRE III 354. 
9 J.-P. Sodini, Le commerce des marbres a l'ipoque prOfobyzantine, in: Hommes et 

!'ichesses dons I' Empire /)yzamine, IVI'- VII" siecle, Pa.ris 1989, .163- 1 6: all.g. N. Herz, 
M. Wnelkcns (Hgg.) CJassic'al MllI'/)/e: Geoc:helllislry. TeclmoJQgy, Tra(/e, 0 rdl'echt. Lond n, 
Boston 1988; C. Bar anti, AJcIllUi rifle siolli SlJlla dUfllsiol!e dei J/laferiali di marmo pro
connesio in ltaUa e in Tunisia, in: Akten des XII. Internationalen Kongresses für christliche 
Archäol gie, 1 (Juhrbu h Hir Antike und Chri tcnlum. Ergänzung blind 2011). Münster 1995, 
S J 5- 523; M. Maischberger Marmor ill ROlli . Anlieferung, Lager- und Werkp/ätze il/ der 
Katserzeif (Deu! 'ches Archäol.ogisches In. titut. Palilia l) Wi badcn 1997. 17-3 1. L. Oe 
Salvo, Rapporti cOllllllerc;(l li della 'icilia COII J'Oriell/e in elc; imperiale e rardoalltica, in: 
Rillvelllimellli Su/)a"qllci tI Mi/a--o e i/ relitto di PU/rta Mau a. Mostra di arche I gia, a (ei c\i 
Milazzo 1997. atalogo a cura di G. Tigan , Messinn 1997,49-60. 

10 G. Kapitän , EJemellli architellollici per 1111(/ basilfca dal /'elillO navale clcf VI secolo di 
Marzalllenri. in : XXVII ·or. o di II/t/lra slIlI 'arte Ravellllclle e 8iZlllrlina, Ravenna 1 0, 71-
136; A. J. Parker, Ancient Shipw/'ecks oj the Mediterranean and the Roman Provinces (BAR 
International cries 5 0), Oxford J 992,267 (Maruunerni B). 

11 . Abadie-R ynal, Cercmriqlle cl commerce d{IIIS Ic bassin Egeell du Ive au Vlle sit1 le , 
in: Hl)lIIlIIeS et riclr e,f~'es dalls /'Empire by<.antil/ , IVC- V/ f ' siede, Pari 1989, 143-159, hier 
144-145, 156- 159. Vgl. allg. M. Fulfol'd, Canlwge: Overseas Tl'lId > ami lire PoJitica/ &011(111)' 

ca. Al) 400- 700. Readillg Medieval (lIdies 6 (19 0) 68- 0 ; M. McCormick, ßaleaux de vie, 
/)melll/x de mor/. Mo/udie, commel'ce, lral/sporls a"no/l(tires el /e ptl.l·sage ecollomiquc dll 8t/s
Empire au Moycn Age, in: Marj% gie .l'ociali e culillrali in ElIl'opa Im Tardtl AII(ichita e Alto 
Medioevo ( c(timane di studio de i celllro di studi sull' Alto Medioeva XLV). Spoleto 1998, I, 
35-118, hier 75-79. 

12 V. von Falkenhausen, Reseaux routiers et ports dans I'Italie meridionale byzantine (VIe_ 
Xlc s.), in: H lCa(}rll1eplvT, ~(m7 e]to Bv~avrlO, Athen 1989, 7 11 - 73 1; E. Ki linger, ReiseIl LI/ld 
VerkehrslVege <; wi elrell 8yzam: Will dem Ab ' lid/emd VOII/ neull /en bis i/l die Mille des elften 
Jahr/wllderfs. in: Byzallz IIl1d das AbendJarrd illl JO. lind 11. Jahrhunder/. Köln, Weimar, Wien 
1997 231-257. 

13 Plinius, Nat. Hist. XIV 76 und 120 (49. 63 Andre mit Kommentar 139); Athenaios I 33b. 
Vgl. zu m Verfahren Coilimella xn 20 8 lind Palladio Xl 14, 3, weiter (zum Ponbc tantl 
die er Pl'ax i in byzantinischer ZCil) Th. Weber, Essen IIl1d Trinken im KOllswlllillopel des 10. 
Jalrrlllwderls, 110 h den BerichteIl Lilllprallds VOll Cremona , in: 1. Kader, Tb. Weber, Liulpra/ld 
von Cremona in Konstantinopel (Byzantina Vindobonensia XIII), Wien 1980,78-80. 

14 Vgl. Oiokletians Preisedikt, hrsg. von S. Lauffer, Berlin 1971, 102 (2.14), 218. 
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100: jUsca dabant jUlvo chrysattica vina metallo I5 ), verdankt seine Natur nicht dem 
attischen Honig (so III 101), der üblicherweise beim mulsum / OiVOIlEAt bestem Most 
beigefügt wurde 16. Poetische Spielerei - so charakterisiertjUscus bei Martial 11 40, 6 
den Falerner (aus dem mulsum gewonnen wurde), so wurde oivOIlEAt üblicherweise 
als Aperitif gereicht l7 , tritt aber bei Corippus fast am Ende auf - scheint hier die 
Realität zu überwiegen. 

Weniger Skepsis halte ich bei der größten Gruppe in laudem Iustini für angebracht, 
den Weinen aus phönizischen und palästinensischen Städten, das sind Tyros, Sarepta, 
Gaza, Askalon, verallgemeinernd (III 98) dona Lyaei Palestini 18 und vielleicht (III 
102) munus Garisaei Iacchi, vom Berg Garizim (?). Andere Quellenzeugnisse 
erweisen klar, daß ihr Ruf damals über Konstantinopel bis in den westlichen 
Mittelmeerraum reichte: Tyrus, Berytus ... similiter autem et Sarepta, omnes prae
dictae civitates gloriosae et Jructiferae in Jrumento, vino et olea. Mehr noch gelobt 
werden Gaza und Ascalon, civitates eminentes et in negotio bullientes et abundantes 
omnibus, mittunt omni Syriae et Aegyto vinum optimuml9 . Die komplementäre 
Evidenz gleichsam dazu liefert die Vita des Porphyrios aus dem frühen 5. Jh. Aus 
Rhodos kommend, geht der spätere Bischof von Gaza in Maiouma, dem Hafen der 
Stadt, an Land, der sehr belebt ist 8ux 'to 7tOAAOU~ exEtv AiYU7t'tiou~ EIl7tOPOU~ OtVOU 
(wegen der vielen Weinhändler aus Ägypten)20. 

Laut Plinius, Naturalis Historia XIV 75 produzierte Ägypten selbst geschätzte 
Weine, die im 3. Jh. auch nach Palästina exportiert wurden21 . Das beim Bankett von 
Justin genannte Memphis war ansonsten zwar nicht für Wein bekannt, galt immerhin 
als höchst fruchtbar und wurde synonym für das ganze Land verwendet22. Die allge
meine Präferenz dürfte sich freilich gewandelt haben, denn Ioannes Eleemon, 
Patriarch von Alexandreia (612-619), beauftragte seinen Kellermeister demonstrativ, 
statt des süßen und wohlriechenden Weines aus Palästina den billigeren aus der 

15 Hervorzuheben ist hier en detail das sprachliche Geschick des Verlassers, welches mit 
Dunkel zu assoziierende Worte an die Versränder setzt, während die Sphäre des Gelb-Goldenen 
in der Mitte plazierl wird, beides zudem in grammatikalischer Ver chränkul1g. 

16 Geopoll ika VIJI 25 (223 ßeckh); Horaz, Sm. II 2, 15. Weitere Rezepte bei J. Andre, 
L'alimentatian et la euisine aRame, Paris 1981, 166. 

17 J. Marquardt, Das Privatleben der Römer, I (Handbuch der römischen Alterthümer VII), 
Lei~zig 1886 (Reprint Darmstadt 1964) 323. 

8 Zu "Lynio'" als Epiklesis des Dionysos s. RE XIII 2, 2110. 
19 Exposilin to/ius mundi (J/ gemil/tn , entstanden um 350, cap. 30 bzw. 29 (162 Rouge). 

Vgl. zeitgenössisch Asterios von Amaseia, Homilie 15, 2 (10 Datema), bereits Plinius, Nat. 
Hist. XIV 74 zu Tyros (und Berytos) und (zu Askalon) P.Oxy. XVI 1924, 3 (5./6. Jh.), P.Laur. 
IV 184,5 (7. Jh.). 

20 Ed.: H. Gregoire, M. A. Kugener, Mare le Diaere, Vie de Porphyre, eveque de Gaza, 
Paris 1930,47 (cap. 57-58). 

21 D. Sperber, Obje ·ts ofTrade between Palestine and Egypt in Roman Times, Journal of 
the Economic and Social History of the Orient 19 (1976) 113-147, hier 126-127. Allgern. 
K. Ruffing, Herstellung, Sorten, Qualitätsbezeiehnungen von Wein im römischen Ägypten (1.-
3. Jh. n. ehr. ). Milnstersche Beitriigc zur antiken Handelsgeschichte 17 (1998) 11-31. 

22 Kees, Memphis, RE XV 1,666. 
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Mareotis zu kredenzen23. Ein anderer Alexandriner, der christliche Gelehrte Klemens, 
hatte bereits im 2. Ih. gemahnt, der Durst solle nicht auf schwelgerische Weise gestillt 
werden: "Ein Verlangen korrumpiert von der Maßlosigkeit (7tAaÖwcrll<; 6PE~Eo)<; Öl' 
(llcpacrtav) sei es, Wein übers Meer zu transportieren", egal, ob solchen aus Thasos, 
Kreta oder Syrakus24. Des Patriarchen Ioannes' Verzicht hielt sich in Grenzen, denn 
das einheimische Produkt galt als hochwertig25. Nach Lucanus hätten die Mareotidos 
uvae auch zur Tafel der Kleopatra gepaßt. Dort wurde Wein aus Meroe getrunken, 
genauer Falernermost (nobile indomitum Falernum), der im heißen Klima der Nilinsel 
wesentlich schneller zu höchster Qualität reifte26 . Das außergewöhnliche, rare 
Werden erhob solche Weine zu einem luxuriösen Genuß, sie waren mehr noch 
"Kultweine" als bloß DOC oder COS (Wein von bester Farbe [color], Geruch [odor], 
Geschmack [sapor]27). "Le luxe est toujours dans la diversite28 ." Falerner (pocula 
quae vitreo flagrabant plena Falerno [III 97]) und Wein aus dem äthiopischen Meroe 
durften schon rein prestigemäßig bei Iustin-Corippus nicht fehlen. 

Cassiodor hingegen, Gelehrter und Politiker im ostgotischen Italien29, erlag weni
ger dem te uren Glanz des Exotischen: procuranda sunt vina, quae singulariter 
fecunda nutrit Italia, ne qui externa debemus appetere, videamur propria non quae-

23 H. Delehaye, Une vie inedite de Saint Jean l'Aumonier, Analecta Bollandiana 45 (1927) 
24 (cap. 10). Eine andere hagiographische Quelle dieses Ambientes, die Miracula Cyri et 
loannis IX 11 (ed.: N. Fernandez Marcos, Los thal/mata di Sofronio, Madrid 1975,259) 
erwähnen mareotischen Wein zur Wundsäuberung. Ruffing, Wein im römischen Ägypten 
(0. Anm. 21) 15: "Insgesamt kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Wein in 
Ägy~ten nur selten nur Fla. chen oder Krüge abgezogen wurde, um ihn altern zu lassen". 

4 Clemen Alexandrinus, Paidagogos II 30, 1- 2 (II 66 M nde ert-Marrou). Zum luxu
riösen Wein aus Thasos vgl. Libanios (aus Antiocheia), Declamatio XXX 24 (VI 631 Foerster) 
und XXXII 40 (VII 65 Foerster). F. Salviat, Le vin de Thasos, amphores, vin et sources ecrites, 
in: J.-Y. Empereur, Y. Garlan (Hgg.), Recherches sur [es amphores grecques, (Bulletin de 
Correspondance Hellenique, Supplement 13), Paris 1986, 145-196; zu Kreta s. A. Marangou, 
Le vin de Crere de ['epoque classique a l'epoque imperiale: un premier bilan, in: M.-C. 
Amouretti, J. P. Brun (Hgg.), La production du vin et de l'huile en Mediterranee, (Bulletin de 
Correspondancc Hellcnjque, upplemelll 26), Paris 1993, 177-1 2; A. Marangou-Lerat, Le vin 
er les amp!Jores de rete (ELUdes cretoises 30), Paris 1995. A. Chani tis, Vinum Creticum 
ExceUens: Zum Weinhandel Kretas, Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte 7 
(1988) 62-89. 

25 J.-Y. Empereur, La production viticole dans I'Egypte Ptolemaique et Romain, in: 
Amouretti, Brun (Hgg.), Production du vin (0. Anm. 24) 39-47; Kees, Marea, Mareotis, RE 
XIV 2, 1678 unter Verweis auf Athenaios I 60; Strabon XVII 799; Plinius, Nat. Hist. XIV 39; 
Vergil, Georg. II 91-92: sunt Thasiae vites, sunt et Mareotides albae, pinguibus hae terris 
habiles, levioribus illae. 

26 Lucanus, De beUo civile X 162-163. M. G. Schmidt, Caesar und Cleopatra. Philolo
gischer und historischer Kommentar zu Lucan 10, J -171, (Studien zur klassischen Philologie 
25), Frankfurt/M. 1986,244. Vgl. aber Horaz, Carm. I 37, 14 über mareotischen Wein vor der 
Schlacht von Actium. 

27 G. Hagenow, Aus dem Weingarten der Antike, Mainz 1982, 167- 170. 
28 A. Tchernia, Le vin de l' lw/ie rom(/ille. Essai d'Izi.\'(oire ecollomique d'apres les 

amphores (B'ib l iolh~q ue des ~coles fmnyaise.s d'Athenes et de Rome 261), Rome 1986, 104. 
29 S. Kraulschick, C(lssio(/or WIll die Polilik seiner Zeit, Bonn 1983. 



146 Ewald Kislinger 

sisse. Er, dessen Familie im heutigen Kalabrien reiche Güter besaß30, verglich den 
lokalen Rebensaft, der für den ravennatischen Hof bestimmt war, mit dem aus Gaza 
(ibi enim reperitur et Gazeto par .. )1) - meinte dies offenbar aus Erfahrung sagen 
zu können. Ähnlich verhält es sich bei Gregor von Tours, demzufolge die Berge um 
Dijon voll seien von viniis, qui tam nobile incolis Falernum porregunt, ut respuant 
Scalonum, von Weingärten, die einen so edlen Falerner(typ32) darböten, daß man den 
von Askalon verschmähe33. 

Solche importierten Weine (vina potentiora, Laticina videlicet atque Gazitina) gab 
es eben in Gallien34. Eine reiche Witwe brachte täglich einen Sextarius Gazeti vini in 
sacrarium basilicae sanctae als Totenspende dar35 . Auf das körperliche Heil zielten 
die Ratschläge des Cassius Felix (Mitte des 5. Jh)6) und des Alexander von Tralleis 
(6. Jh.) ab, die Mittel gegen Magenschmerzen in potione vini Ascalonii verord
neten37, und bei Cholera unter anderem Umschläge von Weizenbrot, gekocht in Wein 
aus Tyros oder Sarepta empfahlen38 . Alexander hatte sein Wissen an der führenden 
Hochschule von Alexandria erworben, seine Schriften erwuchsen jedoch aus der 
ärztlichen Praxis in Rom39; dort mußte er folglich über die Ingredienzien verfügen, 
die er verordnete. 

Orientalische Weine vermochten, verkehrstechnisch gesehen, damals ohne 
weiteres in den Westen zu gelangen40. Abendländische Kenntnis und Konsum des 

30 PLRE II 263-269; V. A. Sirago, Cassiodoro. Una famiglia calabrese aUa direzione 
d'Italia nel Ve VI secolo, Soveria Mannelli (CZ) 1983; E. Zinzi, Studi sui luoghi cassiodorei in 
Calabria (Biblioteca Vivariensis 3), Soveria Mannelli (CZ) 1994. 

31 Cassiodor, Variae XII 12,3 (477 Fridh-Halporn [CCSL 96]). G. Noye, Villes, economie 
et sociite dans la province de Bruttium-Lucanie du IVau VII siecle, in: R. Francovich, G. Noye 
(Hgg.), La storia dell'Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) aUa luce deU'archeologia, Firenze 
1994,693-673, hier 705-707. - Vgl. Cassiodor, Variae XII 4,2 (Weinankauf zu Verona für 
den ostgotischen Hot). 

32 Zu r Problematik von Herkunfts- und Typenbezeichnung s. J. Diethart, E. Kislinger, 
"Hunnisches" auf einem Wiener Papyrus, Tyche 2 (1987) 5-10, hier 9-10; dies., Aprikosen 
und Pflaumen, Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 42 (1992) 77; Ruffing, Wein im 
römischellÄgyplen (0. Anm. 2 1) 16-18. 

33 HistOl'ia Francom!ll UJ 19 (129- 130 MGH Scriptorum rerum Meroving. I). 
34 Historia Froncortlm VTJ 29 (309). 
35 Liber in gloria confessorum, cap. 64 (335 MGH Scriptorum rerum Meroving. I 2). 
36 PLRE II 461. 
37 Cassius Felix, De medicina ex graecis logicae sectae auctoribus liber translatus sub 

Artabure et Calepio consulibus (anno 447), ed. V. Rose, Lipsia 1879, 101 (cap. 42). Allgern. 
P. Mayerson, The Use of Ascalon Wine in the Medical Writers of the Fourth to Seventh 
Centuries, Israel xpJorillion Journal 43 ( 1993) 169-173. 

38 Alcxander von TraJleis, TherapeutiG'a VIII 1 (I1 327 Puschmann), der allerdings vom 
Trinken von Sarepta-Wein bei diesem Krankheitsbild abrät (Il 325 Puschmann), selbigen und 
den von Tyros und Berytos aber bei kalter Dyskrasie verschreibt (IX 2 [II 407]). Zu weiteren 
Rezepten vgl. Mayerson, Ascalon Wine (0. Anm. 37) 171-172; J. Jouanna, Le vin et la medicine 
dans la Grece ancienne, REG 109 (1996) 410-437. 

39 H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I-II, (Handbuch der 
Altertumswissenschaft XII 5.1-2), München 1978,297-299; J. Duffy, Byzantine Medicine in 
the Sixth and Seventh Centuries: Aspects ofTeaching and Practice, Dumbarton Oaks Papers 38 
(1984) 21-27. 

40 Zu den Amphoren(typen) und ihrer Verbreitung s. unten 151 mit Anm. 85-91. 
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vinum Gazeticum gehen auffällig mit dem wachsenden Pilgerstrom gegen Osten 
parallel41 . Die Gläubigen besuchten nicht nur die heiligen Stätten, sie lebten in und 
aus dem Land, erfuhren seine Eßkultur. Mag sein, daß bisweilen neben religiösen 
Andenken (Menasampullen)42 auch Wein zu den Mitbringseln zählte. Neben den 
Gewürzen und manchen Früchten erwarb er somit einen, sicher bescheidenen Platz im 
kulinarischen Warenkorb, was fortan regelmäßige Zufuhr verlangte. Wenn heutzutage 
diverse griechische Weine in den Regalen österreichischer oder deutscher Super
märkte vertreten sind, ist dies ja auch ein Nebenprodukt oder ein Nachhall der 
wachsenden Bedeutung, welche Griechenland seit den siebziger Jahren unseres Jahr
hunderts für den Massentourismus dieser Länder gewonnen hat. 

Die Träger des Handels: Syrer, Ägypter und Kiliker 

Der Vertrieb en gros lief, um in die frühbyzantinische Zeit zurückzukehren, ver
mutlich über jene ostmedilerranen, meist als "syrisch" bezeichneten Händler, die, sei 
es in Italien, sei es in Gallien, dort regelrechte Kolonien bildeten4 . Hieronymos kri
tisierte um 410, daß den Syrel'll ein ingenitus negor;oriolli ardol' innewohne, der sie 
veranlasse, per totum mundulI/ lucri cupiditate, in Gewinngier zu slreifen44. Einige 
Jahrzehnte später hatten Händler und Syrer maiorem civitatum universarum partem in 
Besi tz genommen45 . Negotialores46 und S 'ri sind hier zug I >ich gei; hieden und ein 
Begril'fspaal' (übrigens auch in ei nem zeitgenössischen Bild von Ravcnna47), was die 
Austauschbarkeit andeutet, ohne daß alle Syrer derart tätig gewesen sein mußten und 
die Händler wiederum auch aus anderen Gegenden des Orients stammen konnten. 
Eine ra.A) .. o8p6~Ol genannte Gruppe befuhr von Ägypten aus die See48 . Dessen 

41 Ph. Mayer on, The Wille and the Vineyards ofGaw in the ByWlIline Period, Bulletin of 
the Amcl:ican chool of Oriental Research 257 (1985) 75- 80, hier 79. Zu Cae area als tTcquen
lienem Hafenplatz. bei Jeher Rei en . unten 151 mit AIlIll. 85. 

42 JUngste Übcrsi ht seitens B. Klausen-Nollmeyer, Eulogiell - Trallsport IIlId Weitergabe 
VOll Segellskrujt. Ergebnisse eil/er Zusammel/stellung \10/1 Pilgerallde/lkell , in: Aktcn des XII. 
International n Kongresses fUr christUchc Archäologie, II (Jahrbuch fiir Antike und hri ten
lum Ergänzungsband 20, 2), MUn ler 1995 922-927. 

43 H. olin , lI/den Lind Syrer im westlicheIl Teil der römischen Welt. Ei/le ethll isch· 
demographische SILldie m.it !JcsoT/(lerer Beriicksiclltigwlg tier spra -IIIic/rell Zl/stüJ/de , in : 
ANRW 11 29.2: Sprache lIIul Litel'llluJ'. B rlin, New York 1983, 587- 789; P. L3mbrechts, Le 
'ommerce des "Syriens" eil Gaule du HaLlt Empire CI l 'epQque Mero\lingiell/ze, .L' Al1tiquit~ 
Ja sique 6 (1937) 35-61 : D. laude, t/.tc/iell ZII HwulelllJ/d Wil'lSc/w/f ill/ italis hell Ostgoten

reich, Münster ehe Bcitrlige zur antiken Handelsgesehicbtc J 5 ( 1996) 42-75, hier 52- 54. 
44 1·1 ieronymus, ommelltar;;;n Hiezecltielem VTIl 27, 15116 (370 Glorie f CSL 75]). In 

der an 'chließcnden Bemerkung, die Syrer jagten, bwohl die Barbaren einen großen Tei l des 
Reiche be etzt hätten , zwischen chwertem und Mord dem Profit nach ( inter gladias et 
miserorum lIeces quaerullt div; t;as) , i t das finale ut pallperltlfelll per/cu/is jugiall/ nicht bloß 
lokal als "Flucht vor der heimischen Armut" (so Claude 171 ) zu intcrpretieren, ondern drückt 
generelle Risikobereitschaft in ciner gefahrvollen Zeit aus. 

4S Salvian VOll Marseille, De gllbematiOlle Dei IV 69 (90 Pauly). 
46 Zum Terminus: P. Kneißl, Mercator-negotiator. Römische Geschäftsleute und die Ter

minologie ihrer Bemfe, MUn lersehe Beiträge z.ur antiken Handclsgesehichte 2 (1983) 73-88. 
47 Sidoniu ApOllinari, EI'. I 8,2 (I 3 0-382 Anderson). 
48 Leontios von Neapolis, Vita. des Joalllles Bleelllon , cap. 36/7, cd. A. J. Festugiere, 

L. Ryden, \lie ele Symeof/ le F OIl et Vie de l eall de Chypre, PlIri 1974, 3 5- 386; Claude 185 
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Weinhändler waren nicht bloß in Gaza (s. oben mit Anm. 20), sondern ebenso im 
Schwarzmeerraum49 und rund um Konstantinopel50 anzutreffen. 

Auf dem hauptstädtischen Markt konkurrierten sie an der Wende des 5. zum 6. Jh. 
mit Kollegen aus Kilikien. Diese Region faciens multum vinum laetificat et alias 
provincias51 . Unter den Grabinschriften aus dem westkilikischen Korykos (4.-7. Jh.) 
zählen wir 15 OiVEJl7tOPOl und OiVlnOl, gegenüber nur 4 Ölverkäufern, 7 Fischern und 
11 Bäckern am Ort52. In der Inschrift eines Symeon wird der Beruf sogar mit 
va{)1(A:tlP0<; Kat OiVEJl7tOPO<; präzisiert53 . Symeon gehörte demnach jenen Schiffs
kapitänen und -eignern an54, die im sogenannten Zolltarif von Abydos55 speziell 
erwähnt werden. Die epigraphisch erhaltene Quelle stammt (in ihrem zweiten Teil) 
aus dem Jahre 496/49756 . Sie legt die Abgaben fest, welche Handelsschiffe, die 
diverse Lebensmittel in Konstantinopel verkaufen wollten, an der Zollstation von 
Abydos (5 km nördlich des heutigen <::anakkale bei Kap Nara) an den Dardanellen zu 
entrichten hatten. Oi KiA1Kc<; vaUKAllPOl haben bei Wein, Öl, geräuchertem Fleisch 
und Hülsenfrüchten jeweils nur die Hälfte des sonst üblichen Tarifes von sechs 
kupfernen Folleis57 zu erlegen, sie sind den Getreidelieferanten gleichgestellt. Alle 
diese Verfügungen regeln klarerweise die staatliche Versorgung von Konstantinopel. 
Brot (bzw. Getreide) machte wie im alten Rom das wichtigste Element aus58 , das 

mit Anm. 137. - Zu westeuropäischen Funden von Amphoren, die wahrscheinlich im Raum 
von Gaza hergestellt wurden, s. J. A. Riley, The Pottery From the First Session of Excavation 
in the Caesarea Hippodrome, Bulletin of the American School of Oriental Research 251 (1975) 
25-63, hier 27- 30; zum 0 (gotjschen Tllliien s. Claudc, Halldellllld Wirt~·c"tift 67- 68 . 

49 A. Barnen, Aspelti della vita economica della Sc .'''la Millor ·econt!o le lomi letterarie 
ed epigrajiche (sec. IV-VI d. C.), Quaderni catanesi di studi classici e medievali 4 (1980) 519-
547, hier 54 1 (zu IGLR 28163-64 Pope ClIl). 

50 Mimt"lI!n des Arl.emios 32 (45 P'lpadop ulos-Kemmell ). 
51 E\·positio tOlius //II/Ildi el gell/ illlll , cnp. 39 (176 R uge). F. Hild, H. Hellenkemper, 

Kilikielllllld l.I"al/riell, I- li (Tabula hnperii BYZUlllilli 5), Wien 1990, 1, 10 . 
52 Zusammenstelluilg der Quellen elcgc bei K. P. Mentzou, };vpßoA..ai el~ TTIV ILcÄi"T//v 

TOD OiKovOJwrov Kai KOIVWVIKOV ß{ov Ti/~ TfP(t)·,JIOiJ ßv'cwrwi/~ rrepr6ö v ('H npOr1qJopa nJJv 
EI( M. 'Aa{a~ Kai };vp{a~ 'Emrpaipwv Kai 'ArIOAOrtl(WV Kn)1Evwv), Athen 1975, 110-111 
bzw. 113,166-167, 138-139. 

53 Monumenta Asiae Minoris Antiqua III: Denkmäler aus dem rauhen Kilikien, ed. J. Keil, 
A. Wilhelm, ManChester 1931. 197- 19R, Nr. 680; Mcnlzou 111, Nr. 372. 

54 D. G. Let ios, N6)1o~ 'POl){WII NcwnI(6~. Das eegesetz der Rhodier (Veröffentlichun
gen zum Schiffahrtsrecht 1), Rhodos 1996, 118-128; H. Magoulias, The Lives ofthe Saints as 
Source of Data for the History of Commerce in the Byzantine Empire in the VIth and VIph 
Cent. Kleronomia 3 (1971) 303-330. 

55 J. Durliat, A. Guillou, Le tarif d'Abydos (vers 492), Bulletin de Correspondance 
Hellenique 108 (1984) 581 - 598. 

56 G. Dagron, in: TnIVaux CI Memoire 9 (1985) 453 54. 
57 Zum monetär n y. tem in Byzanz vgl. Ph. Grierson, Byzantine Coins, London 1982; 

W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini, I-III, (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
phil.-hist. KI., Denkchriften 109, 119,148), Wien 1973-1981. 

58 B. Sirks, Foot! for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of 
Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople, (Studia Amstelodamensia 
XXXI), Amsterdam 1991; P. Herz, Studien zur römischen Wirtschajtsgesetzgebung. Die 
Lebensmittelversorgung, (Historia Einzelschriften 55), Stuttgart 1988; J. L. Teall, The Grain 
Supply ofthe Byzantine Empire, Dumbarton Oaks Papers 13 (1959) 87-139. - Die dauerhafte 
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primär aus Ägypten bis zu dreimal jährlich mit großen Getreideflotten geliefert 
wurde59. 

Die Route, welche sie benutzen, verlief über Zypern zur Südküste von Kleinasien, 
der entlang we lIich (bis Rhodo ) und dann nördli h (über Chios) gefolgt wurde, ehe 
sie über die Dardanellen (Abydos) und da Malmarameer ihr Ziel errei hle60. Im Fall 
der sie ebenfalls befahrenden kilikischen Händler, vor allem in Wein, gelang es dem 
Gesetzgeber zudem, das Angenehme, daß nämlich reichlich Viktualien zuflossen, mit 
einer sozial notwendigen Regionalförderung zu verbinden. Kilikien hatte im 4. und 
5. Jh. wiederholt unter den Raubzügen isaurischer Bergstämme zu leiden gehabt. 
Indem die dortigen Händler durch geringere Abgaben begünstigt wurden, förderte 
man den Absatz, letztlich die Produktion der von ihnen vertriebenen (heimischen) 
Produkte61 . 

Verkehrswege als Exportfaktor am Beispiel der östlichen Ägäis 

Die kommerzielle Verteilung der verschiedenen Weine geschah nicht nur mittels 
der primären Verkehrswege, sondern sie war, was die überregionale Präsenz einzelner 
Sorten angeht, ursächlich mit ihnen verbunden62. Es wird daher kein Zufall sein, daß 
neben Zypern63 eine weitere Etappe von Ägypten auf dem Weg nach Konstantinopel 

Verteilung von Wein (zu. älZlich zu Brot und nebst Fleisch , Öl und Getre ide) er,vähnen Cllr 
Konstantinopel lediglich die Patrin Kotlswntinupoleo.\· 1. 47 (11 I 9 Preger), die in ihrem 
Anfangsteil :lUf da ' nur in Exzerpten erha ltene Werk des Hesyehio von Milet (6. Jh .) 
zurückgehen in dencn allerdings obiger * 47 der Patria fehlt (A. Berger, Uwersucllllllgell zu 
deli Pmria K01lstonlil//lpo/eos, [Poikila BY-lantina 81. ßOlln 1988,38- 39, 54-56). (01 WortJauf 
ähnlich jedo h allein auf KOll tantin den Großen bezogen, berichtet Malalas, ChronoRraphia 
XIII 322- 323 (Niebuhr), wobei. die Annona für die palmilli und p()pulares fälschlich gleichge
setzt wird (G. Dagron, Nl1is{wnce d'une clIpi/lIle. Constantinople et ses inSlilutions de 330 a 
451 Paris 1975,533 mit Anm. 4-5); nur auf er tere dürfte sich die Weinspende bezogen haben. 

59 E. Kislinger, POile e delllografia: l'approvvigiollnmento di Costantinopoli, in: Nel norne 
dei pane (Homo eden IV), Trenl , Bozen 1995, 279- 293; A. E. Müller, Getreide jür 
Konstantinopel. Oberlegu/1gen zu Justil/jans Edikt XliI als Grundlllge für AllssageIl zur Ein
wohnerzahl KOTlstalllinopels im 6. Jahrhundert. Jahrbuch der ii. terreichischcll ßyzRlllinistik 43 
(1993) 1-20 (beidc mit früherer Literatur). 

60 W. M. Murray, Andelll Sai/illg Winds in the Eastern Mediterranean: The Case jor 
Cyprus, in: Proceedings of the InternationRI SYl1lpo~iul1l "Cyprus and the ea" Nicosin 1995, 
33-44; F. Hild, Die westkilikische Küste VOll Korakesioll bis Anemurion in IJy, mrfinischer Zeit, 
in: Byzl/Ilfios. Festscllr({r H. HilI/ger, Wien 19 4, 137- 145; M. Zimmerman n Die lykisclrcl/ 
Hiijell und die l-/al/de/~'\Vege im listliclren Mitte/meer. Bell/erkllf/gen zu P.Mi h. 1 10, ZPE 92 
(1992) 201 - 2 17. v. a. 215- 2 16; E. Malamut Les fle.\· de {'empire Byzmuill, V/1P- XII" siecles, 
I- H, (ßyzantina orbonensia 8), Pari. 1988, U 539- 540, 546-550. 557- 56J 659- 660, 662-
663; J. Koder, Ai aiol/ Pe/agos (Die lIiird/i IIe Ägliis), (Tabula lmperii Byzanlini 10), Wien 
1998,101-103. 

61 Hild, Hellenkcmper, Kilikien IIl1.d Jsourien (0. Anlll. 51) [ 34-42. Kilikischen Wein als 
Salbenbestandteil erwähnt der alexandrinische Arzt Pllul s von Ägina, Epitome VII 19, 7 (Il 
376 Heiberg); isaurischer Wein findet sich bei Alexander von Tralleis, Nachträge 172 
(Puschmann IBcrl inI 887J). 

62 Vgl. Tchernia (0. Anm. 28) 38. 
6 Pliniu. , Nm. /Ii t. XIV 74. Gleich zwei Vergleichsstellen stammen aus der Spätantike: 

Synesios von Kyrenc, Ei). 148 (360- 362 Gaitya [Törin 1989]): Sr\,tOUCHV otvov 'tov AE7t'tO-
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ebenso bei Corippus (III 96) aufscheint, Lesbos mit den Weinen quaeque Methym
naeis expressit cultor ab uvis. "C'est un des vins les plus loues de l'antiquite"64, 
wofür außer Plinius weiters Vergil (quam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos)65, 
Horaz66 und Properz67 als antike Zeugen68 anzuführen sind. Theodoret, Bischof von 
Kyrrhos bei Antiocheia, urteilt etwas kritischer, wenn er im 5. Ih. an einen gewissen 
Kyros schreibt: "Die Insel Lesbos und die Städte dort, Mitylene und Methymna und 
die anderen, sind mir geläufig, ich kannte aber nicht die dort wachsende Fruoht der 
Rebstöcke, über die ich durch deine Mühe nun lernte." Er hatte also, eine der in 
byzantinischer Zeit üblichen Beigaben zu Briefen69, Wein von dort erhalten, über den 
er leicht ironisch fortfährt: "Ich bewundere sein klares Aussehen (döoc;) und seinen 
zarten (AE1t"t6v) Geschmack, dem die Zeit vielleicht die Süße hinzufügt, wenn sie 
nicht das Umgekehrte bewirkt"70. Insgesamt waren die Weine der ostägäischen Inseln 
freilich stets sehr geschätzt, von Rhodos über Kos (vina salsa) 71 bis Chios 72 und eben 
Lesbos, das möglicherweise von Corippus nur pars pro toto angeführt wird. 

Amphorentypen für den Weintransport 

Unsere Kenntnisse über den handelsmäßigen Alltag am ostägäischen Verkehrsweg 
half einer der wichtigsten Funde der Unterwasserarchäologie, das Schiffswrack A von 
Yassl Ada, zu vertiefen. Nachdem 1958 vor Bodrum, dem antiken Halikarnassos, und 
nördlich von Kos ein für solche Funde charakteristischer Hügel am Meeresgrund ent
deckt worden war, erfolgte unter George Bass und Frederick van Doorninck 1961-
1964 die Erfassung der Reste 73. Über ein Jahrzehnt dauerten dann die auswertenden 
Studien 74. Das Schiff, welches rekonstruiert werden konnte, war im frühen 7. Ih., auf 
dem Weg südwärts entlang der kleinasiatischen Küste75, gesunken, und mit ihm ging 
die Hauptfracht von rund 900 erhaltenen Amphoren unter. Zwei Haupttypen treten 
auf, etwas über 100 von zylindrischer Form mit rund 45-50 cm Höhe und einem 

'tO/cov ... Ko.1. 1to.'tpioo.<; u~voucrt Ku1tpov, und Palladas in der Anthologia Graeca IX 487. 
Malamut I 390. 

64 Andre 108 im Kommentar zu Plinius, Nat. Hist. XIV 73-74. 
65 Georg. II 90. 
66 (//'//;. I 17,21. 
67 E!eg, TV 8,38. 
68 Vgl. auch die Zir8tens81llJUIUJlg bei Athenaios 128 e-f. TcJlemia (0. Anm. 28) IOlf. 
69 A. Karpozelos, Realia i/l Byzallfillc Episln!ography X- XI/c, Byzantinische Zeitschl'ift 77 

(1984) 20- 37; Hunger, Lite/'(lfllr (0. Anm, 39) 1,23 1- 232. 
70 Theodorel von Kyrrhos, Ep. 13 (U 44, 10- 15 Azema). 
71 Zu beiden s. Plinius, Nat, Hist. XIV 78 (66 Andre (mit Kommentar 112-113]); Wein aus 

Kos stellt Strabon XIV 19 qualitativ dem von Chios und Lesbos gleich; Aelian, Poik, Hist, XII 
31. Tchernia (0. Anrn. 28) 105,358. 

72 V gl. Athenaios I 28e-f; Vergil, Georg. II 98: Tmolios adsurgit quibus el rex ipse 
Phanaeus; Plinius, Nat. Hist. XIV 73; Clemens Alexandrinus, Paidagogos II 30, 1 (Il 66 
Mondesert -Marrou). 

73 Zur Forschungsgeschichte: G. Hoffmann, Versunkene Welten. Schiffe und Städte auf 
dem Meeresgm"d, Die Archäologie unter Wasser, Bergisch Gladbach 1985,101-110; 14D-149. 

74 G. r. Ba. s, F. H. Van Doorninck jr., Ya,l'S I Adrl l. A Seventh Century Byzantine S/lip
wreck, Texas University Press 1982; Parker 454-455. 

75 Bass, Van Doorninck (0. Anll1. 74) 318, 
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maximalen Diameter von ca. 20-25 cm (CA 1), die restlichen von globularer Form, 
entweder CA2a um die 55 cm hoch und mit einem Durchmesser von 42 cm an den 
Schultern oder CA2b von 44-47 cm Höhe und 35 cm Durchmesser76. Vom Inhalt 
waren bei den 120 untersuchten Stücken von Typ CA2 geringe Reste vorhanden. Ihre 
Analyse ergab, daß er bei 69 davon aus Wein bestanden hatte 77. 

Was für die klassische Antike beinahe schon selbstverständlich ist, eine Relation 
zwischen Amphorentyp und Inhalt - bekannt sind Dressellfür den tyrrhenischen 
Raum sowie die Provenceküste 78 und Lamboglia 2 für den adriatisch-ionischen Be
reich79 -, gelang es somit für die frühbyzantinische Zeit herzustellen80. Die byzan
tinische Archäologie weist immer noch allein quantitativ einen beträchtlichen Rück
stand gegenüber der Antike aufSl. Wir sind deshalb erst bei den Anfängen, daraus, 
wie Amphorentypen82 an verschiedenen Orten auftreten, auf die Verteilung der darin 
transportierten Waren rückzuschließen83 ; wohl nicht zufällig tragen Transportgefäße 
im 6./7. Jh. die Namen 'AencaArovwv und raSinov84. Letzteres könnte mit den Am
phoren zusammenhängen, welche Riley zuerst in Caesarea beschrieb (dort Typ 2)85, 

76 Bass, Van Doorninck (0. Anm. 74) 155-161. P. G. van Alfen, New Light on the 7th 

Century Yassl Ada Shipwreck: Capacities and Standard Sizes oJ LRA 1 Amphoras, Journal of 
Roman Archaeology 9 (1996) 189-213 (seine jeweils nur in einem Exemplar präsenten Typen 
VI, VIII bis XI mit zum Teil beträchtlich geringerer Höhe bleiben hier außer Betracht). 

77 Bass, Van Doominck 165, 327-331; F. H. Van Doorninck, The Cargo Amphoras on the 
7th Century Yass/ Ada and 1 Jlh Century Serre Limam Shipwrecks: Two Examples oJ a Reuse oJ 
Byzantine Amphoras as Transport Jars, in: Recherehes sur /a Ceramique byzantine (Bulletin de 
Correspondance Hellenique, Suppl{iment 18), Athen, Paris 1989, 247-257, hier 252. 

78 Tchernia (0. Anm. 28) 45-48, 74-83; Parker (0. Anm. 10) 50, 165- 166,249,385 und 
fig.8. 

79 Tchernia (0. Anm. 28) 53-56, 68-74; Parker (0. Anm. 10) 132-134, 140-141,285,347-
348 353,413,434-435. 

80 Man beachte aber die zum Teil sekundäre Verwendung: Van Doorninck, The Cargo 
Amphoras (0. Anm. 77) 252- 253. 

81 Übersicht zum For chungsstand in: E. Zanini, lntroduzione all'archeologia bizantina 
(Studi superiori. NlS 218), Roma 1994. 

82 P. Arthur. Alllphoras and Ihe Byzantine World, in: Empereur, Garlan (Hgg.), Recherehes 
sur les amphores grecqlles (0. Anm. 24) 665--660. 

83 P. Arlhur. Aspe '(S oJ 8YZOflline Economy: an Evaluation oJ Amphora Evidence jrom 
ltaly, in: Recherehes sur la ceramique byzantine (0. Anm. 77) 79-9l. Für die Antike vgl. St. 
Martin-Kilcher, Verbreitungskarten römischer Amphoren und Absatzgebiete importierter 
Lebensmittel, MOnstel'sche Beiträge zur /lilfiken Handelsgeschichte 13.2 (1994) 95-121. 

84 R. M. Fleischer, Mea,\'ure.l' lind Containers in Creek and Roman Egypt, New York 1956, 
41 (Nrr. 22 und 23). Ph. Mayerson, The Caza "Wine" Jar (Cazition) and the "Lost" Ashkelon 
Jar (Askalonion), Israel Exploration Journal 42 (1992) 76-80. Für analoge Beispiele aus der 
Antike zu Kos und Chios s. Fleischer 42, 44; zur Amphorenproduktion in Lesbos und Thasos s. 
B. G. Clinkenbeard, Lesbian and Thasian Wine Amphoras: Questions concerning Colla
boration, in: Empereur, Garlan (Hgg.), Recherc//tJs sur les amphores grecques (0. Anm. 24) 
352-363; zur Mareotis s. J. Y. Empercur. M. Picon. A La recherche des Jours d'Amphores, in: 
op. cit. 106-108 (u. a. Late Roman 4--6). 

85 Riley, The Pottery (0. Anm. 48) 26, 28; J. Magness, Late Roman and Byzantine pottery, 
preliminary report, 1990, in: Caesarea Papers, ed. R. L. Vann (= Journal of Roman Archaeo
logy, Suppl. Sero 5), Ann Arbor 1992, 129-153; Mayerson, Caza "Wine" Jar 80. - Zu 
Caesarea als häufigem Aus- und Einschiffungsort der Pilger s. R. L. Vann. The Pilgrims's 
Harbor at Caesarea Maritima: When did it Cease to Function? In: Akten des XII. lnternatio-
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welche aber - gemäß petrologischer Analyse - aus dem Bereich von Gaza stammen 
und in dieser Form im ganzen Mittelmeerraum (5.-7. Ih.) anzutreffen sind86. Die 
Gesamtsystematik (s. Abbildung) benennt sie nunmehr als Riley L(ate) R(oman) 4 
(bzw. Benghazi LR 3 oder bei Hayes, Sarar,:hane [Istanbul] 6)87. 

LRAmphora 1 

~ 
I i 
I 

I 
,I 
I 

LRAmphora4 

LRAmphora2 

~ 
lJJ 

Dem bauchigen, seit dem 5. 
Ih. belegten Typ LR 288 ähnelt 
die Gruppe CA 2 (British B 1-
Typ) von Yassl Ada ("globular
ovoid"89). Die dortigen Exem
plare CA 1 (British B 11; Keay 
LIII; PeacockIWilliams dass 44; 
Scorpan 8b90) gehören wiederum 
zum "commonest amphora type 

L R Amphora 3 throughout the eastern Mediter
ranean in Early Christian con
texts"91, das ist die zylindrische 
LR 192 . Solche Stücke wurden 

nalen Kongresses für christliche 
Archäologie, H, (Jahrbuch für Antike 
und Christentum, Ergänzungsband 20, 
2), Müns{cr 1995, 1239-1246. 

86 Ri ley, The Pottery (0. Anm. 
48) 30; St. Martin-Kilcher, Die 

L R Amphora 5 & 5 L R Amphora 7 römischen Amphoren aus Augst und 
Kaiseraugst, 2: Die Amphoren jür 

Wein, Fischsauce, Südfrüchte (Gruppen 2-24) und Gesamtauswertung, (Forschungen in Augst 
7.2), Augst 1994,443,491,568. 

87 J. A. Riley, The Pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3, in: J. H. Humphrey 
(Hg.), Excavations at Carthage 1977 conducted by the University oj Michigan, VI, Ann Arbor 
1981, 117, 119-120; ders., The Coarse Pottery from Berenice, in: Excavations at Sidi Khrebish 
Benghazi (Berenice), H, (Supplements to Libya Antiqua V 2), Tripoli 1979, 219-223; J. W. 
Hayes (Hg.), Exeavations at Sara(:hane in Istanbul, H: The Pottery, Princeton 1992,62,64-65; 
M. Gichon, En Boqeq. Ausgrabungen in einer Oase am Toten Meer I, Mainz 1993, 138-140, 
145 (VK 8). - Allg. Magness 130-132 mit Anm. 3; C. Panella, Le anjore tardoantiche: centri 
di produzione e mercati prejerenziali, in: A. Giardina (Hg.), Societii romana e impero tardo
antieo, III: Le merei, gli insediamenti, Roma, Bari 1986,251-272, 823-825. Abb. aus J. A: 
Riley, The Pottery from Cisterns 1977. 1-3, Excavations at Carthage 1977, cond. by the Univ. 
of Michigan 6, ed. J. H. HUl1'Iph rey, Ann Mbor 1981 , fig. 10). 

88 Rilcy, CO(lrse POllery (0. Anm. 7) 2 17- 2 19, dcr ,Aegean origin' 3JlI1imml. 
89 Rayes (0. Anm. 87) 66. 
90 Van A Ifen, Yas.\'i Ada Sltipwreck (0. Anm. 76) 19 1 mit An l1'l . 7. 
91 Haycs (0. AJlIl1. 87) 64. 
92 RiIey, Cqarse IJollery (0. Anm. 87) 212- 216; ders., POllery jrolll Ci.vlem s (0. Anm. 87) 

117, 120. Zur während des 5. Jh. wachsenden Präsenz in Rom s. A. Caragnani, F. Pacetti, Le 
importazioni di anjore bizantine aRoma fra IV e V seeolo: le evidenze di alcuni contesti 
urbani, in: Recherches sur la ceramique byzantine (0. Anm. 77) 5-16; zu Südfrankreich (LR I, 
2 und 4): M. Bonifay, F. Villedieu, Importations d'amphores orientales en Gaule (Ve-Vll' 
siecle), in: op. cit. 17-46; zu Karthago s. auch bereits Anm. 11; Sizilien (Cefalu): Parker 137 
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gefunden im Schwarzmeerraum93 (u. a. ConstantaJTomis94), in der südwestlichen 

Ägäis95 , von Zypern96 über Samos97 und Chios98 bis Konstantinopel99 hin, entlang 
einer uns bereits vertrauten Route - und sie enthielten häufig Wein 100. 

Der Weinkonsum in Konstantinopel 

Die 900 bis theoretisch maximal 1200 Riley-artigen Amphoren a 8,5 (CA1), 36 
(CA2a) bzw. 15 Liter (CA2b)lOl als Ladung des Schiffes A von Yassl Ada hätten -
eine solche einheitliche Ladung und Destination (vgl. aber Anm. 75) vorausgesetzt102 

- insgesamt (gerundet) 27,5-34,9 Hektoliter Wein gefaßt. Zu Konstantinopel stand 
dem ein jährlicher Gesamtbedarf von 54.750 Hektolitern gegenüber, vorsichtig kalku
liert auf der Basis von 120.000 Einwohnern 103 , von denen bloß ein Viertel pro Tag 

(Nr. 292); allg. P. Reynolds, Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700: The ceramic 
evidence (BAR International Series 604), Oxford 1995,70-83. 

93 Belege zu LR 1 in Hayes 64 (Type 5) und Riley, Coarse Pottery (0. Anm. 87) 214; zu 
LR 2 in Hayes 66 Type 9) und Riley, op. cit. 219. 

94 Bass. Van Doominck (s. Anm. 74) 164. 
95 Abadie-Reynal (0. Anm. 11) 151, 157. - Zur parallelen Präsenz von "bag-shaped" LR 

5-6 (Riley, The Pottery [0. Anm. 48] 26-27 [Caesarea Typ 1]; ders., Coarse Pottery [0. Anm. 
87] 223) s. B. L. Johnson, Syro-Palestinian Bag-Shaped Amphoras in the Athenian Agora and 
Corinth Collections in: Recherehes sur les amphores grecques (Bulletin de Correspondance 
Hellenique, Supplemenl L3), Alhen, Paris 1986, 589-597. 

96 Yan Alfen , Yas.vi Adn Sltipwreck (0. Anm. 76) 196 mit Anm. 16und 17,210. 
97 W. Houlumm. S'lIdiell ZII Amphorell der spälrÖmi.\'l.'hen und jrilllbywntinischen Zeit. 

Fulda 1981,23-30, 184-187 (LR 2), 58-60 (LR 1); C. Steckner, Les amphores LR 1 et LR 2 en 
relation avec le pressoir du complexe ecclesiastique des thermes de Samos, in: Recherehes sur 
la ceramiqlle byzol/(i/le (0. Anm. 77) 57-71. 

98 Abadie-Reynal (0. Anm. 11) 158; Hautumm (0. Anm. 97) 33; Parker (0. Anm. 10) 63 
(Nr. 71), 341 (NI'. 9(0). 

99 Hayes 6 4 (Sara<;:hane 5 = LR 1),66 (Sara<;:hane 9 = LR 2), der allerdings op. cit. 71 
CA 2 einem eigenen Typ 29 gleichsetzt, verwandt Typ 9 und 10. 

100 Zu den wilhrscheinlichen Inhalten s. oben 151 mit Anm. 77; Hayes 64 ("probably wine 
01' dry goods")' Riley. Poller ' from Cistems (0. AlJlll . 87) 120 und ders., Oll/'.I'e POllery (0. 
Anm. 87) 21.5 (Öl, Wein); B nifay-Villedicu (Wein, Öl); Reynolds (0. Anm. 92) 82- 83, 127 
(Wein, Öl); Abadie-Reynal (0. nm. 11) 151 ein Öl); Hautullllll ( . Anm. 97) 60- 67, 74-
75, allerdings von der unrichtigen Annahme einer ägyptischen statt kilikischen oder nord
syrischen Provenienz au gehend. 

101 Leicht abgeändert nach Bass-Van Doorninck (0. Anm. 74) 162-163; der Maximalwert 
geht vom größtmöglichen Frachtvolumen aus (op. cit. 86). Die nach Van Alfen, Yassi Ada 
Shipwreck (0. Anm. 76) 192 und 196 am häufigsten vorgefundenen Subtypen Ib, Ic und Va 
ergäben bei CAI ein durchschnitlliehes Volumen von 9,1 Litern. 

102 Van Alfen, Yassi Ada Shipwrcck (0. Anm. 76) 208- 209, 21lf. geht von einer Misch
fracht in "in general-purpose containers' aus, gedacht zur Armeeversorgung. 

103 Dies bedeutet einen Mittelwel1 zwischen den Schätzungen 250.000 versus 40.000 durch 
Tealll00-105 bzw. C. Mango, Le developpement urbain de Constantinople (1V"-VII" siecles), 
Paris 1985, 51-58, schließt ein weiteres Schrumpfen der Einwohnerzahl während des 7. und 
8. Jh. keineswegs aus. Zu den Faktoren des Bevölkerungsruckganges nach dem Höhepunkt im 
6. Jh. (dazu im folgenden mit Anm. 102) s. W. Brandes, Die Städte Kleinasiens im 7. und 
8. Jahrhundert, (Berliner Byzantinistische Arbeiten 56), Berlin 1989, 175-188; J. Kader, 
Climatic Change in the Fifth and Sixth Centuries? in: The Sixth Century. End 01' Beginning?, 
(Byzantina Australiensia 10), Brisbane 1996, 270-285; P. Farquharson, Byzantium, Planet 
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einen halben Liter trank104. Es wären bei dieser groben Schätzung ergo 4-5 Schiffe 
pro Tag (oder 1569-1990 übers Jahr) erforderlich gewesen, um die städtische Ver
sorgung mit Wein zu gewährleisten, im 6. Jh., als Konstantinopel (über) 400.000 
Einwohner zählte 105 , sogar noch beträchtlich mehr (oder annähernd gleich viele bei 
höherer Schiffstonnage106). Der Staat hatte jedoch gemäß den erhaltenen Quellen 
keinerlei Vorsorge getroffen, um eine solche Zufuhr mengenmäßig und organisa
torisch zu geWährleisten (das Edikt von Abydos, wie erwähnt, und das rhodische See
gesetz107 verfolgten andere Absichten). Im Gegensatz zum antiken Rom 108 erachtete 
man dies offensichtlich für nicht notwendig, der freie Markt deckte die Bedürfnisse. 
Angesichts der bescheidenen Kaufkraft, welche die breite Masse besaßI09, ist es 
unwahrscheinlich, daß sie sich Wein leisten konnte, bei dem gute Qualität und auf
wendiger Transport zusammen in einem hohen Preis resultierten, anstatt vinum 
rusticum 110 des thrakischen Hinterlandes zu konsumieren 111. Das Faß erst, mit dem 

Earth and the Solar System, in: op. eit. 263-269; J. Durliat, La peste du VIe siede. Pour un 
nouvel examen des sources byzantines, in: Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, IVe-
VII" siede, Paris 1989, 107-119. 

104 Diese Annahme geht davon aus, daß den Priestern im Dienste des Pantokrator
Hospitals (12. Jh.) in Konstantinopel eine jährliche Sachzuwendung von 18 thalassia Metra 
Wein zustand, ebenso den Insassen des Altersheimes (Typikon des Klosters, r. 1227 bzw. 1357, 
ed. P. Gautier, Revue des Etudes Byzantines 32 [1974] 103, 109), wogegen die Pfleger 16 
thalassia Metra erhielten (l387-1388 [111 Gautier]), das entspricht 184 bzw. bei letzteren 163 
Litern. Die Diataxis von 1077 des Michael Attaliates für seine Klostergründung teilt r. 869-879 
(ed. P. Gautier, REB 39 [1981] 69) per anno dem Abt 36 Metra an Wein und 24 den Mönchen 
zu, das entspricht, je nachdem ob thalassion oder monasteriakon (= klösterliches) Metron 
gemeint war, 360/240 oder 295/196 Litern (E. Schilbach, Byzantinische Metrologie, München 
1970, 112-113: 1 8aAacrcrtOV IlEtpOV = 10,21; 1 1l0vacrtllpla1COV IlEtpOV = 8,21). - Während 
einer Hungersnot in Konstantinopel anno 743 wird der SEcrtll<; (= sextarius, zu 0,54 I? [v gl. op. 
cit. 115 mit Anm. 5]), die übliche Handeisgröße en detail, um ein halbes Goldstück verkauft 
(Theophanes, Chronographia 419, 28 [De Boor]). - Ähnliche Überlegungen zu Rom bei 
Tchernia (0. Anm. 28) 26. 

105 D. Jacoby, La population de Constantinople a l'epoque byzantine: un probleme de 
demographie urbaine, Byzantion 31 (1961) 81-109; J. Koder, Der Lebensraum der Byzantiner 
(Byzantinische Geschichtsschreiber, Ergänzungsband 1), Graz 1984, 117-118; Müller (0. Anm. 
59) 18-19. 

106 Claude (0. Anm. 6) 52-58; Müller (0. Anm. 59) 9-10; Kislinger, Pane (0. Anm. 59) 
282; LelSi (0. Anm. 54) 86-93. 

107 NOMOE POtJ.lQN NA YTIKOl:. The Rhodian Sea-Law, ed. W. Ashburner, Oxford 1909 
(Reprint Oxford 1976), III 39 (33-34) regelt nur die unterschiedliche Haftung des Kaufmannes, 
wenn der Kapitän eines Schiffes voll mit Getreide, Wein oder Öl gegen den Willen des ersteren 
bzw. aufgefordert einen Hafen anläuft und dabei Schiffbruch erleidet. - Zum Gesetz allg. 
Letsio (0. Anm. 54) passim. 

108 Herz (0. Anm. 58) 193-195,296-302; A. Chastagnol, Un scandal du vin a Rome sous 
le bas-empire: ['affaire du pn!jecf Orfitus AnnaJes E. S. C. 5 (1950) 161-.180. 

109 C. Morrison, MonIlaie ef prix a 8)'zall e du ve au VIf' ~'iiJcle, in: HOII/mes et richesses 
dans /'Empir(! bYZfI/IIil/ / V'I_ VI/u sied e. Pads j 989 239-260. 

11 0 PreisedikL des Dioklelian 2. 10 (1 02 Lauffer), vergleichbar dem heutigen "Lll ndwein". 
11 I J. Dur/ia! , L 'appro l'is iOil/lemellt da CO IlS/alllil/ople, in: COII .l' /all.t/nople and its 

Hinterland (Soeiety for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 3), Aldershot 1995, 
19-33, v. a. 27-28; vgl. N. Günsenin, Le vin de Ganos: les amphores et Za mer, in: EY'f'YXIA. 
MeZanges offerts a HeZene Ahrweiler, I-II, (Byzantina Sorbonensia 16), Paris 1998, I, 281-287. 
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sich das Verhältnis zwischen Emballage und enthaltenem Wein zugunsten des zweiten 
verschob, sollte, vom 12. Ih. an von italienischen Kaufleuten eingeführt ins byzanti
nische Ambiente, den einen Kostenfaktor stark senken, etwa Wein aus Kreta breiteren 
Kreisen zugänglich machen112. 

Der Weinkatalog des Corippus im dichterischen Vergleich 

In frühbyzantinischer Zeit blieben "les grands crus", oder was dafür galt, der Ober
schicht, primär dem Kaiserhof, vorbehalten; Corippus bündelte, überzeichnete bis
weilen gemäß den literarischen Gattungsregeln ein in vielen Details mögliches Ange
bot. Sein Weinkatalog wurde mehrfach mit zwei anderen Listen, bei Sidonius Apolli
naris und Venantius Fortunatus, verglichen, und daraus ein negatives Urteil, was die 
Glaubwürdigkeit betrifft, gezogen, zu Unrecht, wie ich meine, wenngleich aus unter
einander verschiedenen Gründen. Ersterer klagt gegenüber Ommatius 113 

vina mihi non sunt Gazetica, Chia, Falerna, 
quaeque Sarepteno palmite missa bibas 

und bringt derart sein echtes oder literarisches Bedauern zum Ausdruck, daß er dem 
Senator nicht offerieren kann, was an Weinen als allererste Qualität galt. Es muß 
offenbleiben, inwieweit die eigene finanzielle Situation oder die merkantilen Gege
benheiten für diesen Mangel verantwortlich zu machen waren. Vorauszusetzen ist so 
oder so, daß die Zielgruppe des Autors einigermaßen nachvollziehen konnte, was 
Ommatius damit entging. - Der andere Dichter behauptet demgegenüber, bei einem 
(kaiserlichen) Bankett seien solche Weine gereicht worden: 

Falerna Gazaque, Creta, Samos, Cypros, Colofona, Seraptis, 
lucida perspicuis certantia vina lapillis l14 . 

Die Vita S. Martini entstand um ca. 575, und Venantius mag daher das Werk des 
Corippus gekannt und herangezogen haben, vorausgesetzt, ein Exemplar war nach 
Gallien gelangt, was etwa vermittels der Gesandtschaft der Königin Radegunde an 
Iustin 11. anno 569 denkbar ist l15 . Selbst unter diesen Umständen liegt keine reine 

- Zur Preisregelung im Detailverkauf durch die Wirte im 10. Jh.: Das Eparchenbuch Leons 
des WeiselI, cal>. 19 (L30--132 Koder ICFHB 33]). 

112 C1aude (0. Anm. 6) 78 mit Anrll. 53a; Ch. Mpakirtzes, BvSavTlva TaOVKaAOAaY11Va, 
ALhen 1989, 84- 87; zum innerbyzanlinischen Handel weiterhin noch mit Amphoren s. 
hinge.gen F. von Doorninck, The Piriform Amphoras from the 1 Jlh-CenlllI'Y Shipwreck al Serre 
Limam: Sophisticated Containersfor Byzantine Commerce in Wine, Graeco-Arabica 6 (1995) 
181-189. E. Anagnostakes, olvo~ 6 Bvsav'nv6~, 1-11, (Ho oinos sten poiese 11.1-2), Athen 
1995,11,76-83,202-203. - D. Jacoby, Byzantine Crete in the Navigation and Trade Networks 
of Venice and Genoa, in: Oriente e Occidente tra Medioevo ed eta moderna. Studi in onore di 
Geo Pistarino, 1-11, Genova 1997,517-540. Zur antiken Wertschätzung kretischen Weins s. 
oben Anm. 24. 

113 Carmen XVIII 15-16 (I 254 Anderson). Zu Ommatius s. PLRE II 804. 
114 Vita S. Martini 11 80-82 (IV 32 Quesnel). 
115 Quesnel (0. Anm. 114) LXIII-LXIV mit Anm. 124 und 126; vgl. M. Reydellet, 

Venance Fortunat, Poemes I, Paris 1994, 179. A. Cameron, The Early Religious Policies of 
lustin 1/, in: D. Baker, The Orthodox Churches and the West. Studies in Church History 13, 
Oxford 1976, 51-67 (Reprint in dies., Continuity and Change in Sixth-Century By'Wntium, 
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Kopie vor. Zum einen treten 575 neue Namen auf (Samos I16 , Kreta), die durchaus die 
bisherige Weinkarte komplementär ergänzen, zum anderen bezeugt das Gesandt
schaftswesen, welches ja ebenfalls meist per Schiff abgewickelt wurde, daß weiterhin 
Verkehrswege zwischen Ost und West benutzt wurden, über die auch Handelsgüter 
reisten 117 . 

Das Angebot schrumpfte aber mit dem wachsenden Risiko, insofern die geopoli
tische Lage im Mittelmeer sich im späten 6. und 7. Jh. zusehends verschlechterte. 
Bereits unter Justin 11. fielen die Langobarden in Italien ein, slawische Stämme und 
Awaren verwüsteten in den nächsten Jahrzehnten zunehmend die Balkanhalbinsel, der 
ganze Osten des Reiches (Ägypten, Palästina, Syrien) wurde von Sasaniden und 
Byzantinern umkämpft und fiel dann ab 630 als leichte Beute den Arabern zu1l8. Der 
Herrschaftsbeginn von Justin 11. begründete keinen neuen, bedeutete vielmehr einen 
letzten Glanz, das Lobpreis seitens Corippus wurde zum Abgesang, auch auf die klas
sische Welt des mediterranen Weines. 
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