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KAUGUMMI FUR DEN SULTAN 

Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Insel Chios 
im 17. Jahrhundert. 

Hedda REINDL-KIEL ve Machiel KIEL 

((Aufs Essen versteht man sich nur bei uns Osmanen. Selbst 
in den Ui.ndern Indiens und Persiens iBt man nicht gut; einzig die 
dortigen Reisspeisen sind bertihmt>>, schreibt Evliya <;elebi in sei
nem Seyahatname' . Auch sein agyptischer Zeitgenosse Yusuf al
Sirbini, sonst nicht gerade ein Freund der Turken, gelangt hinsicht
lich der osmanischen Koch.kunst zu ahnlichen Ergebnissen2• 

Die gehobene tiirkische Durchschnittskiiche scheint bereits 
im 16. Jahrhundert in ihren Grundzugen der heutigen sehr ahn
lich gewesen zu sein; jedenfalls gewinnt man diesen Eindruck bei 
der Lektiire von Hans Dernschwams Tagebuch, das eine auBeror
dentlich detaillierte Beschreibung tiirkischer Speisen enthalt', 
freilich, mit einem Unterschied zu heute : die Tomaten fehlen; 
sie waren damals im gesamten Abendland ebenfalls noch nicht 
bekannt. Nun betont Dernschwam ausdriicklich, daB die von ibm 
geschilderten Gerichte ((fwr ein grossen hem)) seien. Die Mahlzei
ten des einfachen Volkes waren erheblich schlichter. Man aB vor 

l EVLlYA QELEBl, Stya-hatncnno, Bd. VII, Istanbul 1928, S. 285. 
'Obers. Richard F. KREUTEL, Im Reich~ du goldemm Apfel8. (= Osmanische 
Geschicbtsschreiber Bd. 2) Graz -Wien- KlSln 1963, S. 139. 

2 GABRIEL BAER, Egyptian Attitudes towards Turks and Ottomans 
In the 17th and 18th centuries, In: Priwzi t:a Orijentalnu Fiwlogiju 30 (1980} 
( = Ill Symposium international d'etudes pr~-ottornanes et ottomanes), S. 28 f. 

3 Franz BABINGER (Hrsg.), Hans Dern&chwam'& Tagebuch einer reiae 
11ach Konstantinopel und !{leinasien (1553/ 55}. MUnchen-Lelpzig 1923. Neu
druck : BerUn-Miinchen 1986, S. 123-129. 
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allem Weizensuppe ( «czorba, das ist ein suppen von waitz») und 
Brat, dane ben «knoblach, zwiffel, rettich, ruben, kes ( ... ] vnd was 
nicht vill kost, bonen, linsen, faseole» 4• Nicht von ungefahr sagt 
der tlirkische Volksmund noch heute Papaz her gun pilav yemez 
( «(Selbst] der Pfaffe iBt nicht jeden Tag Pilav»). Dies laJ3t sich 
in gewissem Sinn auch an den Bestimmungen hinsichtlich des 
Einkaufs und der Verarbeitung von Lebensmitteln in diversen 
Sti.ftungsurkunden ablesen. In den graBen Stiftungen scheint 
Kalorienreichtum oberstes Gebot fiir die Mahlzeiten gewesen 
zu sein5• 

Betrachtet man die heutige burgerliche und groBblirgerliche 
tlirkische Kuche genauer, so stellt man fest, daB es sich dabei um 
eine abgesunkene hofische bzw. elitare Kulturform handelt, deren 
Zutaten zumindest teilweise fUr den gemeinen Mann zu teuer und 
deren Zubereitung flir jemanden, der sich seinen Lebensunterhalt 
durch andere Tatigkeiten als Kochen verdienen mu6te, zu zeitauf
wendig waren. Auch Namen wie Hunk/ir Begendi oder Sultan Ba
yzldt flir Speisen belegen die hofische Herkunft. 

Im Saray spielte finanzieller und zeitlicher Aufwand fUr die 
Bereitung von Gerichten lediglich eine untergeordnete Rolle. Hier 
galt es, den Sultan, <~die Zuflucht der Welt», den ccSchatten Gottes 
auf Erden» und seine Nachsten optimal zu versorgen, wobei ubri
gens schon friih gesundheitliche Uberlegungen angestellt wurden. 
Immerhin wird berichtet, daB Sultan Bayezid II. seinem Hofarzt 
Ahi <;elebi auch die Oberaufsicht uber die Saraykuchen anver-

4 BABINGER, Dernschwam, S. 124. 

6 Vgl. beisplelsweise die Besttmmungen bel ~erefeddln YALTKAYA, 
Kara Ahmet pa§a vakfiyesi, In : Vak1Tflar Dergi8£ II (1942), S. 93 f; tbrahlm 
Hakkt KONYALI, Kanuni Sultan Silleyman'm Annes! Hafsa Sultnn'm Vakfiye
si ve Manisa'daki Haytr Eserler1, In: Vakl.[lar Dergisi vm (1969), S. 50; oder 
bel Klaus SCHWARZ und Hars KURIO, Die 8tifhmgen d&t 03m.ani.!chen GroP -
wuirs Koga, Sinon Pascha (gest. 1596) in Uzunga.ova/Bulgarlen. Berlin 1983, 
s. 26- 28. s. a. Omer Ltitfi BARKAN, Silleymaniye Camii ve lmareti T eslsle
rine Ait Yllhk Blr Muhasebe BUA.nc;osu 993/994 (1585-1586), In : Vaktflar Der
gi$' IX (1971), S. 120-122; sowle Ders., §ehlrlerln te§ekkUI ve lnk1§a.fi tarihi 
balummdan: Qsma.n1J tmparatorlutuJlda .tm1iret sltclerlnJn. kurulu§ ve l§leyi§ 
tarzma lit ~urmalar, in: lkti.!a.t Fakiiltesi Mecmuast (IFM) XXIII (1963), 
s. 276 f. 
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traute6• Gleichzeitig ging es in den groBherrlichen Kuchen darum, 
Gesandte oder Besucher an Diwan-Tagen mit einer Fiille von raf
finierten Kostlichkeiten der sultanischen Tafel zu beeindrucken. 

Johann Wild, der von 1604 an sieben Jahre als Sklave im Os
manischen Reich zubrachte, schildert, wenn auch aus zweiter 
Hand, recht anschaulich, wie es bei einer Mahlzeit im Saray zu
ging, nachdem die offizielle uerste Garnitur» gespeist hatte7 • Zu
mindest fiir die «zweite Garnitur» verstie£3 es offenbar nicht ge
gen den guten Ton, nicht aufgegessene Kostlichkeiten einzupak
ken und mitzunehmen8 -ein osmanischer Vorliiufer des modernen 
amerikanischen dog bag. 

Im osmanischen <<Budget,, von 1527-28' sind tiber 2,3 Millio
nen ak<;e als Ausgaben fiir die sultanische K\iche ausgewiesen, 
denen allerdings fast 5 Millionen fiir den Kauf von Textilien sowie 
5,6 Milllonen f\ir die groC3herrlichen Stallungen gegenuberstehen. 
Hingegen machen 1669-1670 die Ausgaben fiir die Saraykiiche mit 
fast 52,5 Millionen akye den groSten Posten aus, wiihrend sie f\ir 
die Stallungen nur mehr 21,3 Millionen betrugen1

.,. Auch wenn 
man den Verfall des ak<;e beriicksichtigt, haben sich somit die 
Ausgaben fUr die Kuche des GroC3herrn zwischen 1527/ 8 und 1669/ 
70 real immerhin auf fast das 4-fache erhoht. 

Nun kann man diese Zahlen natiirlich als bloBes Indiz dafiir 
betrachten, da£3 die Personengruppe, die im Saray zu verkostigen 
war11 , 1669/ 70 eben gewachsen war, oder daf3 die Lebensmittel-

6 0. RESCHER (tlbs.). Es-Saqti/iq en-No'mlinfjje von TaJ'kopriizliite. 
Konstantlnopel-Galata 1927, S. 274. 

7 Johann WILD, Reysbeschreibung tines Gefangoneu Christen. Anno 
JGO". Bearbeitet nach dem durch Ludwig Lochner 1613 zu NUrnberg verlegten 
Erstdruck von Karl Teply. Hrsg. Georg A . Narclp, Stuttgart 1964, S. 86. 

8 Vgl. 'A§IKPA~AZADE, Tevarih-i aJ-i 'Osman. Hrsg. 'All Bet, !stan· 
bul 1332, S. 149. Ubersetzung : Richard F. KREUTEL, Vom Birtenzelt zur Bo
hen Pforte. <= OSma.ni.scbe Geschichtsschreiber Bd. 3) Graz -Wien- K~ln 1959, 
S. 209. S. a. die Schilderung bel WUd (Anm. 7). 

9 Orner Ltit!i BARKAN, H . 933-934 (M. 1627·1628) Mall Y1hna Ait 
Blr BUtc;e Omegi ve Ekleri, In: /FM, XV, (1960), S. 251-329. 

10 Orner Lut!i BARKAN, Osmanll lmparatorlutu Biltc;elerlne Dalr Not
lo..r, in: IFM XVU/1955-56 (1960), S. 222 t . 

11 Zu dlesem Personenkreis milssen auch Angeh!Srlge des Herrscherhauses 
gerechnet werden, die einen gewissen Teil lhres Unterhalts in Naturallen aus-
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preise real gestiegen waren. Doch bergen diese Posten, wie wir 
meinen, in sich auch Bausteine zum Selbstverstandnis und zur 
Ideologie der osmanischen Herrscher. 

GroBzugigkeit in materieller Hinsicht galt und gilt nicht nur 
im islamischen Orient als Tugend. Unterschiedlich in Zeit und 
Kulturk1·eis ist lediglich die Art, in der sich dies auBert. Im os~ 
manischen Bereich -wie iiberhaupt in der islamischen Welt- fallt 
auf, wie stark Zuwendungen des Herrschers (zumindest in ihrer 
Urform) auf materielle menschliche Grundbediirfnisse ausgerich
tet sind. Man denke an die Sitte der Verleihung von Ehrengewan
dern. Hier mogen freilich auch magische Vorstellungen eine ge~ 
wisse Rolle gespielt haben, wie sie sich u. a. im tiirkischen Bestat
tungsbrauchtum der damaligen Zeit widerspiegeln; man denke 
etwa an die Gepflogenheit, Kleidungsstiicke des Verstorbenen aut 
das Grab zu legen. Allerdings nahmen Textilien auch bei ~<pri

vaten>> Gnadenbeweisen des Sultans eine bevorzugte Stellung ein, 
wie etwa die zahlreichen einschlagigen Eintrage in dem von Bar
kan edierten in'amat Defteri des Jahres 1503 zeigenl2. zu dieser 
Haltung paBt hervorragend die Rolle des Gastgebers, bei dem Kost
lichkeiten im UberfluB angeboten werden. Beide Brauche weisen 
in ihrer archaischen, dabei aber iiberhohten Form den Sultan als 

bezahlt bekamcn, vgl. etwa die Aufstellungen in Istanbul, BB.§bakanhk Ar§lvi 
(BBA), Mallyeden Mildevver (MAD) 17884, S. 1 f, etnem Abrechnungsheft aus 
dem Jahre 934-935 (1527-29), das u. a. die Aufwendungen f\ir eine Relhe von 
Prlnzessinnen enth!Ut; ebenso: Orner Liltfi BARKAN, lstanbul Saraylanna 
a.it Muhasebe Defterleri. 963 {1555/1556) Yili Hesab1, 1n: Belgeler IX. (1979), 
sayt 13, S. 1-71. DatJ solche Lebensrnlttellleferungen a.us der Kilche des GrotJ
herrn ftir diese Personengruppe normaler Bestandtell von Unterhaltszahlungen 
waren, geht auch aus einem Gesuch vorn 20. §evval 1014. (28. 11.1606) hervor, 
In dern fUr die Tante (hala.) Ahmeds I., HiirnB.§ah Sultan, urn die Ubllchen 
Gchaltszahlungen durch den §ehir emini. sow1e entsprechende Zuweisungen aus 
der kaiser lichen KUche gebeten wlrd ( c:Stdtanlara va..""i.fe ve ' adetleri 1natbah-t 
'amire ve ~cltir etnittinden veriliigelmt.,dir. Halalan olan Hiima~ah Sultan lta.z
retlerine dahi verllmek babmda emr-u-ferman devletliL padi&ahimindir . ., ), BBA, 
All Emlrl - L Ahmed + 45. 

12 Orner LQtfl BARKAN, lstanbul Saraylanna ait Muhasebe Defterlerl. 
Defter-1 rnUsevved9.t-t in'am ve tasaddukaat ve te§rifAt ve lrsA.llyat ve '9.det 
ve nuker1ye ve gayruhu vacib-1 sene tis's. ve tls'a mie (909), in: BeZgeler IX 
( 1979), sayt 13, S. 296 - 380. 
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den nahrenden und kleidenden pater jamilias, als den «Ubervaten> 
seiner Untertanen aus. Ubrigens hat bereits Konrad Dilger in sei
ner einschlagigen Studie auf den ideologischen Gehalt des osma~ 
nischen Hofzeremoniells und der dazugehorigen hofischen Brau
chen hingewiesen 13• 

Um den hohen Qualitatsanspruchen zu genugen, lieB sich 
die groBherrliche Kuche aus allen Teilen des Reiches mit den je
weils besten Produkten beliefern, wie u. a. auch aus diversen Ein
tragen in den Muhimme Detterleri hervorgeht. Aus Agypten bezog 
man beispielsweise die Luxusguter Reis, Gewlirze und zuckerH; 
letzteren (obschon von minder hoher Qualitat) orderte man auch 
in Zypern15

• Schmalz (sade ya§) erhielt man von der Krim10, Es
siggemtise (tur§U) aus der Umgebung von Bursa11, Honig und 
Wachs u. a. aus Bosnien•s, Weizen und Safran -zumindest teilweise
aus der Gegend von Serres19

, wahrend man etwa Zitronen und an
dere Siidfrtichte vor allem aus den Anbaugebieten im Suden Ana-

13 Konrad DILGER, Untersuchungen zur Geschichte des osmcmi.schen 
Hofzeremonierl$ im 15. und 16. Jahrhundert. MUnchen 1967. S. bes. die Kapltel 
3 (Das Geschenkwesen) und 4 (Die Bewirtung im gropherrlichen Seray), S. 
96-121. 

14 BBA, Milh. D. 26, S. 225 + 643 (7. Cemazl II 982/24.9. 1574; Zucker 
und Gewi.irze). Milh. D. 34, S. 197 + 411 (22. Safer 986/30. 4. 1578; Reis). Milh. 
D. 67, S. 75 + 193 (30. Rebi' I 999/26.1.1591; Reis, Zucker und Gewilrze) . 
MUh. D. 69, S. 170 + 341 u. S. 196 + 391 (20. Rebl' I 1000/5.1.1592; Zucker). 
Nach Angaben Dernschwams zahlte man (1553-55) fUr «gemalnen zugkher» 
17 akce pro okka, fUr feinen weiBen Zucker 18-20 akr;e, wli.hrend Honig bereits 
zu 4t/

2 
akr;e (und, fUr die beste Qualitli.t, zu 10-12 a~e) pro okka zu haben 

war; s. BASINGER, Dernschwam, S. 46. Dies, ebenso wie die haufige Ver
wendung von Honig tn tradiotionellen tilrktschen Si.iBspelsen, zeigt, dap Zuck
ker nlcht zu den gangigen Lebensmitteln der kle!nen Leute gehort haben kann. 

15 Milh. D . 26, S. 163 + 432 (28. Rebi' II 982/17. 8. 1574); Milh. D. 30, 
S. 346 + 813 (15. Rebi' II 985/2. 7. 1577). 

16 MAD 233, S. 85 f (960/1553); MU.h. D. 71, S. 81 + 165 (19. Muhar
rem 1002/ 15. 10. 1593). S. a. BASINGER, Der-nschwan~, S. 46. 

17 Ali Emiri -IV. Mehmed + 980 (1060/ 1650); von dort bezog man zu 
dieser Zeit auch siipe und saure Granatapfel (nar), Ali Emiri- IV Mehmed 

+ 981. 
18 Milh. D. 88, S. 71 (5. Cemazi II 1047/25. X. 1637) . 

19 Ali Emiri- ill. Mehmed + 164 (1007/ 1598-9). 
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toliens, aus der Region urn Alanya und Antalya'u, aber auch von 
der Westkiiste21 und den Inseln Rhodes und Chios22 bestellte. Wie 
wir im Folgenden am Beispiel der Insel Chios sehen werden, stell
ten diese Lieferungen fiir die betreffende Region auch einen ge
wissen Wirtschaftsfaktor dar. 

Mit 842 km2 gehort Chios zu den gr6f3ten griechischen Inseln. 
Sie ist ziemlich gebirgig, mit einer landwirtschaftlichen NutzfHi
che von nur 21 %. Diese ist jedoch aul3erordent1ich fruch tbar. In 
den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts zahlte das Eiland 
1.214.000 Olivenbaume, 295.000 Mandelbaurne und 195.000 Obst
baume. Eine Spezialita.t der Insel sind die Mastixbaume, die sich 
jedoch nur im Siiden finden. und die heutzutage jii.hrlich etwa 
175 Tannen Harz liefern. Somit war und ist Mastix eines der wich
tigsten Produkte der Insel. Er wird in den Sommermonaten ge
wonnen, indem man die strauchartigen Mastixbaume anschneidet 
und das heraustropfende Harz mit darunter ausgelegten Tiichern 
auffangt, auf denen es zu gelblichen K6mern trocknet2~. Seit 

20 MUh. D. 22, S. 277 + 545 (26. Rebl' II 981/1~. 8. 1~74); Milll. D. 42, 
s. 603 + 2025 (6. ~a'ban 987/28. 9.1579). 

21 Ferldun EMECEN, XVI. Asnn lltincl yarasmda lslanbul ve Saraym 
IA.§esl t~:ln Bat1 Anadolu'dan yapllan sevkayl:lt, In : Tarlh BO!Itmca 1Btanbtd Se
mincrt (29 May1s -1 Haziran 1988). Istanbul 1989, S. 197-230. Daniel GOFF
MAN, Izmir and the L evant·inte. Wo1·ld, 1650-1650. Seattle-London 1990, S. 34 f. 

22 MUh. D. 42, S. 503 + 2025 ( 6. ~a'ban 987/28.9.1079). 
23 Der franzosische Botantker und Arzt .Joseph Pitton de TOURNEFORT 

(1666-1708), der 1701 Clo..ios besuchte, glbt foigendc Beschrelbung: «Am ersten 
August, auch wol ftiiher, macht man hler mtt groBen Mcssern, an verschiednen 
Slellen, der Queere nach Einschnltte in den Baum, doch ohne die jungen 
Z'Welge zu beriihren .. Tages drauf beginnt der Nahrungssaft In klelnen Trop
ten hervorzuqulllen, aus denen slch nach und nach dlt> Mastlxk6rner bllden. 
Dlese erhlirten auf dem Boden, und bllden zuwellcn zlemllch gro{le P latten. Zu 
diesem Endzweck wird der Boden umber rtelplg abgekehrt. Die HaupUese 
geschleht, lst das Wetter trocken und helter, gegen die Mitte des August. 
Wlrd die Erde durch Regen erwacht, so sauget ste die Trop!en ein, die sodann 
verlohren sind. Gegen Ende September trliufelt abennals nus )enen Einschnit
ten Mastlx, aber In geringerer Menge hervor. Um die Unreinlgkelten abzu
sondem, slebet man den Ma.stl.x durch.~ Tournefort's Rebe in die Levante. K'O
nJgsberg 1801, zitlert nach Barbara KELLNER-HEINKELE und Ingeborg 
HAUENSCHILD (Hrsg.), TUrkel. Stt·eifzuge i1n Osm.an~cllen Reich 1wch 
Relseber!chten des 18. und 19. Ja!lt hunderts. Frankfurt 1990, S. 15 f. Die 
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alters her fand Mastix, dessen Geschmack ein klein wenig an 
Pfefferminz erinnert, Verwendung als Kaumittel (in Griechen
land kann man auch heute noch Kaugummi auf Mastixbasis 
kaufen), als Arznei, als Aphrodisiacum, aber auch als Grundstoff 
fUr Siil3igkeiten, Su13speisen und Getranke, darunter dem Mastika
Likor2~. Bei den Osman en wurde Mastix u. a. als Gewurz fUr Pilav 
benutzt2S. Dieses Wunderharz (das heute sogar Verwendung in der 
Raumfahrt finden soU) brachte dem osmanischen Fiskus in den 
Jahren 1604-1607 tiber 2 Millionen ak~e p. a. an Einnahmen26 und 
hat der Insel ihren turkischen Namen gegeben : Sak1z Adas1, Ma
stix-Insel. 

Die bewegte Geschichte dieses Eilands hat ei.ne Rei.he von 
Darstellern gefunden2

'. Dabei verdanken wir insbesondere den um
fangreichen Arbeiten des in Cambridge ausgeblideten Lokalhisto
rikers Philip Argenti wesentliche Informationen zu einzelnen hi
storischen Abschnitten28

• Soweit es i.hm moglich war, beniitzte er 
auch osmanische Quellen; der erst in ji.ingster Zeit erleichterte 
Zugang zu den osmanischen Archiven setzte jedoch seinerzeit 
auch dem Gelehrtenfleill eines Philip Argenti Grenzen. Dies, ob
schon die Fi.ille der vorhandenen osmanischen Archivalien die Mog-

deutsche Teilausgabe von 1801 1st stellenwelse stark gekilrzt, und wir haben 
daher fur solche unvollstandigen Passagen die franzosische Ausgabe von 1718 
herangezogen, s. Anm. 39. 

24 Ludwig KROEBER, Zur Geschichte, Herkunft und Physiologie der 
Wiirz- und Duftstol/e. Mtinchen 1949, S. 38 f. 

25 Vgl. SCHWARZ/KURIO, Die Btiftungen des Kofja Sin{in Pascha in 
Uzungaova., S. 26. Der Gebrauch von Masttx als zus!itzl1ches Aroma i.m Kaffee, 
von dem Ralph S. HATTOX, Co/lee a.nd Col/eehouses. The Origins of a Socia~ 
Beverage in the Medieval Near East. Seattle- London 1988, S. 83, berichtet, 
dilrfte nicht allzu hli.ufig gewesen sein. 

26 GOFFMAN, Izmir, S. 59 u. 64. 
27 Georgios I. ZOLOTAS. Istoria tis Chiou. 5 Bde. Athen 1921-28. Alexan

der VLASTOS, A History of the Island of Chios. London 1913. Welteres Schrtft
tum in: Philip P. ARGENT!, Bibliography of Chios. From, classical times to 
1936. Oxford 1940. 

28 Siebe Anmerkung 30, 42, 43 und 45. Ferner Phi11p P. ARGENT!, 
Chius Vincta, or The Occupation of Chios by the Turk.! (1666) and. Their Ad
mi1~istration of the Island (1566-1912). Cambridge 1941. Ders. The Occupation 
of Chios by the Ger·m.ans (191,.1-19.ft4) . Camb1·idge 1966. Ders., The Religious 
Minorities of Chios, Jews and Cantholics. Cambridge 1970. 
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lichkeit bietet, die Zeit der ttirkischen Herrschaft besonders aus
ftihrllch zu belegen. 

Nach dem Untergang der antiken Welt gehorte Chios no
minell zu Byzanz; doch tiber die Zeitspanne zwischen dem 6. und 
dem 10. Jahrhundert llegen uns kaum Nachrichten vor. Auch tiber 
die folgenden Jahrhunderte ist nicht tiberma13ig viel bekannt. Da 
aber die Insel einige der groBten und schonsten Werke der mittel
und spatbyzantinischen Architektur besitzt, eines davon mit gro.B
artiger Mosaikenausstattung~9 , kann man davon ausgehen, daB 
es in dieser Zeit eine entsprechende Entwicklung gegeben haben 
muB. 

1346-1566 war Chios Besitz des Stadtstaates Genua, der die 
Insel als Kolonie verwaltete' 0• Die Genuesen organisierten die Ex
ploitation des Mastix als Monopol und bauten zum Schutz der Be
wohner vor allzeit drohenden Piratentiberfallen die Mastixdorfer 
im groStenteils flachen Stidteil der Insel zu wehrhaften kleinen 
Dorfstadtchen aus, die sich gut verteidigen llessen. Wahrend der 
genuesischen Verwaltung stieg die Bevolkerung von Chios von 
etwa 10 000-12 000 im Jahre 1395 auf rund 31 000 im Jahre 15665 1

• 

Bereits seit den Zeiten Mehmed Fatihs war die Insel den Os
manen tributpfllchtig, die sie schlle£llch 1566 annektierten, nach
dem Piyale Pascha im April des Jahres mit der gro8herrlichen 
Flotte Chios fast kampflos eingenommen hatte"2• Einige einfache 
Chioten, die sich zu diesem Zeitpunkt zufa.Ilig in Istanbul auf
hielten, urn dart Pommeranzen und Mastix zu verkaufen, wurden 

29 S. dazu Joseph STRZYGOWSKI, Nea Monl e.uf Chlos, in : Byzan
tinische Zeitschrift 5 (1896), S. 140-147. ManoUs CHADZIDAKlS, Gr~ce. Mosai
ques By~antines. Ed. Unesco. Paris 1959. Matthiae GUGLIELMO, I mosaic£ del
la Nea Mmti a Chios. Roma 1964. 

30 Uber dlese Epoche : Phillpp ARGENTI, The OccupatiO'Il o/ Chios by 
the Genoue and their Administration. of the Island 13-t6-15GG. 3 vol. Cambridge 
1958. 

31 ARGENT!, The Occupation of Chio8 by the Genoes(;, I, S. 582 (nach 
dem Bericht des Nlccolo Fatinanti an den Dogen von Genua a us dem Jahre 
1395. Er ziihlte 2142 gricchische Famillen, was nach Argent! ca. 12 300 - 12 850 
Einwohner erge.b). Zur Zahl der Haushalte 1566 s. a. GOFFMAN, Tzmir, S. 63. 

32 ARGENT!, Chius Vincta, 1566, S. a. ~erafettin TURAN, Sa.luz'm Tili'k 
hlUd.m1yeti altma allnmas1, in: Taril. Jlr~t1rm4lan Dergi$i 4. (1966), S. 184-191. 
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dort von den Ereignissen tiberrascht und vortibergehend festge
nommenn. Von Chios selbst wurden einige wichtige Familien nach 
Kaffa auf der Krim deportierv•, doch aus Vermerken in der 
Staatsratskorrespondenz geht hervor, daB den Verbannten bereits 
ein Jahr spater gestattet wurde, sich in Istanbul niederzulassen~5• 

Einige der Betroffenen nutzten offenbar die Gelegenheit, sich 
eilends in die Heimat abzusetzen, denn nach einem weiteren Jahr 
ergingen Befehle nach Chios, die Zuriickgekehrten wieder nach 
Galata in Marsch zu setzen, wo sie Wohnung zu nehmen hatten3~. 

Daraus Ui.St sich ersehen. daS sie auch weiterhin in enger Verbin
dung zur Insel ihrer Herlrunft blieben. 

Das genuesische Verwaltungssystem behielt man bis zu einem 
gewi...c:sen Grad bei. In die ummauerte Inselhauptstadt wurde eine 
osmanische Gamison gelegt (die im Jahre 1670 668 Mann hatte) 81 , 

33 MUh. D . 5, S. 573 + 1585 (22. ~evval 973/12. 5. 1566). 
34 TURAN, Saklz, S. 190 u. 198 t, Ek V u. VI. 
35 Mi.ih. D. 7, S. 151 + 386 (15. Rebl' U 975/ 19. 10. 1567 ) «Befehl an den 

Be!J von Kaffa : Ich ordne an, dap den zuvor dorthln verbannten UngUiublgen, 
die zu den Unglli.ubligen von Chios gehoren, die Erlaubnis gegeben wtrd, wle
der hlerhcr zu kommen und befehle hlermlt, daB Du, sobald meln erhabener 
Befehl elntrlttt, den Unglaubigen. die aus Chlos vrrbannt sind, wle grop lhre 
Zahl auch seln mag, mitsamt ibren Famlllen gestattest, an meine Pforte der 
GIUcksellgkeit zu kommen>. 

36 MUh. D. 7, S. 804 + 2203 (12. Reb!' 1I 976/4. 10. 1568) : «Befehl an den 
Sa,~cakbe!l [und] den kadt von Chlos : Ich ordne an, dap der z.f,mmi namcns 

r.>,lfl , da cr von der Insel Chios selnerzelt, als die erwahnte Inset erobert 
wurde, per Befehl nach Ka.ffa verbannt worden und danach nach Galata ge
kommen war, und man [nun] hOrt, dap er jetzt dorthln [d. h. nach Chlos) ge
gangen lst, zurUck nach Galata gcscblckt wird. Hlermlt bcfehle lch, daB Du, 
sobald [m~>ln Befehl) elntrifft, den erwl!.hnten zimmi, wenn er dort, in Chlos, 
eintrtfft, nlcht In Chios Wohnung nehmen lllpt, sondern lhn auswelst und 
gemlip melnem Befehl zuriick nach Galata schlcksh. Miih. D. 7, S. 957 + 2639 
(25. Cemazl n 976/ 15. 12.1568) : d3efehl an den Beg von Chlos: Ich ordne 
an, dRjj die selnerzelt nach Kaffa geschlcklen und nach Chlos zurUckgekehrten 
Edelleute von Chlos (Bak1z begleri). die de facto dort In Chlos wohnen, ln das 
wohlbehUtete Galata geschickt werden und befchle hlermit, daJJ Du die Erwlihn
ten tUchtlgen M!nnern beigesellst, sle auf eln Schiff sehallst und slcher und 
wohlbehalten Josschickst, auf dap sie gemiip melnem Befehl kommen und ln 
Galata Wohnung nehmCia. 

37 Orner Ltitfi BARKAl~. 1079-1080 (1669-1070 Mall Yllana Ait blr Os
manll BUtc;esl, In : IFM XVII (1956), S. 269. 
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aber weiter siedelten auf der Insel kaum TUrken vom anatolischen 
Festland. Gleichwohl entstand im Laufe der Zeit eine Reihe from
mer osmanlscher Stiftungen3~. 

In den ersten 250 Jahren der osmanischen Herrschaft wuchs 
die Inselbevolkerung auf etwa 50-60 000 Seelen an. Abendlan
dische Reisende, die sich zumeist sehr lobend tiber das Eiland aus
lassen und von seinem Wohlsta11d schwiirmen (sowie, nicht zu 
vergessen, von der Schonheit und Freiziigigkeit der chiotischen 
Frauen), sp1·echen von 100 000 Einwohnern" . Diese Zahl wurde 
von der Geschichtsschreibung zwar iibernommen, ist aber sicher
Jich zu hoch gegriffen. Durch eine Reihe osmanischer Volkszah
lungs- und Kopfsteuerregister, die sich in Istanbul und Ankara 
erhalten haben, besitzen wir eine zuverlassigere Basis fUr die 
Bevolkerungsgeschichte der Insel. Diese Quellengruppe wird der
zeit von uns bearbeitet; die Ergebnisse sollen demnachst in einem 
gesonderten Aufsatz publiziert werden. 

Auch in der griechischen Geschichtsschreibung wird die tiir
kiscbe Herrschaft tiber Chios als ziemlich milde dargestellt. Die 
Chioten erhielten diverse Privilegien, und die lokale Aristokratie, 
tells genuesischer, tells griechischer Herkunft, behielt ihren hohen 
sozialen Status, ihren Besitz und die Kontrolle uber die Wirt
schaft. Die herrlichen «Landhauser)) aus dem 17. und 18. Jahrhun
dert~0 in der fruchtbaren Kampos-Ebene urn die Stadt Chios wie 
auch die 1792 von dem beruhmten Chioter Philologen und Hu
manisten Adamatios Korais gegrtindete reiche Bibliothek41 legen 
noch heute ein beredtes Zeugnis vom Wohlstand dieser Gesell
schaftsschicht ab. 

Diese friedliche Entwicklung wurde nur zweimal durch Ein
wirkung von auGen empfindlich gestort: 1599 unternahmen die 

38 Milcteba 1LGtlREL. Saluz'da Tilrk Valo!lan, in : Gii.ney-Dogu Avrupa 
Ar~ttrmal~n Dergi&i 1 (1.9-72), S. 7-12. 

39 Joseph Pitton de TOURNEEFORT, Relation d'un voyage dtf Levant. 
vol. I, Amsterdam 1718, S. 145. Vgl. a. Charalambos BOURAS, Chios. Athens 
1974, s. 13. 

40 Dazu Ph. SOTIRAKIS. Ta archondlka tou Kambou, in : Chiaki Epi.
theorisis 2 (1963). S. 147. 

41 BOURAS, Chios, S. 23. Vgl. a. Vital CUINET, La Turquie d/ Asie. Geo
grophie adrninistrative. Paris 1892, S. 409. 
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Florentiner einen Uberraschungsangriff auf die Insel, eroberten 
die offene Stadt, hatten jedoch keinen Erfolg bei ihren Attacken 
auf die Zitadelle - nicht zuletzt wegen des tapferen Einsatzes der 
jiidischen Bevolkerung<12. Ein Jahrhundert spater gelang es den 
Venetianern unter Admiral Antonio Zeno, die Insel eineinhalb 
Jahre zu besetzen (1694/ 95). Wiihrend der osmanischen Wieder
eroberung verliessen die meisten der katholischen Chioten, d. h. 
die Nachkommen der Genuesen, die Insel~3 • Obwohl Chios als Han
delsemporium nach 1566 allmahlich seine einstige Bedeutung fur 
Anatolien verlor, da das giinstiger situierte Izmir, das sich speziell 
im 17. Jahrhundert rasant entwickelteM, das konkurrierende Eiland 
mehr und mehr hinter sich lieB, gelang es den Chioten dennoch, 
ihre Wirtschaft auf einem vergleichsweise hohen Niveau zu hal
ten. 

Die lange Periode wirtschaftlicher und kultureller Bliite fand 
durch die schrecklichen Ereignisse des griechischen Unabhangig
keitskampfes ein jiihes Ende, als 1822 eine Armee von Aufstiindi
schen von der Insel Samos die Stadt Chios belagerte und ein Mas
saker unter der muslimischen Bevolkerung veranstaltete. Die os
manische Antwort darauf war eine furchtbare Uberreaktion, in 
deren Verlauf 25 000 Chioten getotet wurden, die meisten anderen 
flohen oder wurden als Sklaven verschleppt~5• Bei der osmanischen 

42 Dazu: Philip P. ARGENT!, The EX2Jedition of the Florentines to Chioo 
(1599) . Described in Contemporv Diplomatic Reports a,nd Military Dispatches. 
London 1943. 

43 Dazu: PhilipP. ARGENT!, The Occupation of Chios by the Venetians 
(1694), described in Contemporary Diplom,atic Reports and Official Di.spatches. 
London 1935. TOURNEFORT, Relation d'un voyage du Levant, I, S. 140 f, 
schreibt, nach der tiirkischen Riickerobe-t·ung batten die Inselgriechen die 
Schuld an der venezianischen Eroberung den Latelnern zugeschoben. Vier der 
vornehmsten Latein~r, aile aus dem Hause Borghese, seien aufgehangt worden. 
Man habe weiterhin alle Lateiner gezwungen, slch schercn zu lassen, ihnen 
verboten, HUte zu tragen, wie sie Uberhaupt die genuesische Kleidung batten 
ablegen mUssen. Vor den Toren der Stadt batten sle vom Pferde steigen und 
jeden Muslim, so gering er auch sein mochte, demiitlg gri.issen mUssen. Da
raufhin seien der Jateinische Bischof und mehr als 60 der vornehmsten Familien 
nach der Morea ausgewandert. 

44 GOFFMAN, Izmir, bes. B. 61-64. Ferner: Necmi VLKER, The rise of 
Izmir, 1688-1740. Diss., Michigan 1974. 

45 Philip P . ARGENT!, The Massacres of Chios. Di~cribed i1~ Contempo
rary D iplomatic Reports. London 1932. 
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Volkszahlung von 1831 hatte die Insel nur noch rund 18 600 Ein
wohner•o. Die dokumentarisch gut belegten tragischen Ereignisse 
des Jahres 1822 wurden weltweit bekannt und regten beispiels
weise den Maler Eugene Delacroix zu seinem (heute im Louvre 
hangenden) pathetischen Meisterwerk Les Massacres de Scio 
(1824) 47 an. Das kurz nach der Tragodie verfaBte osmanische Werk 
Tarih-i Vak'a'-i Cezire-i Sakzz, dessen Verfasser Mehmed Emin Va
hid Pascha, der Befehlshaber der osmanischen Armee auf Chios, 
die Ereignisse aus tiirkischer Sicht beschreibt, hat nur wenig In
teresse gefunden••, obschon es bereits seit 1290 (1873) gedruckt 
vorliegt und Handschriften in Paris, Wien und Kairo•• erhalten 
sind. 

In den letzten 90 Jahren der tiirkischen Herrschaft erholte 
sich die Insel relativ rasch, trotz des verheerenden Erdbebens 
von 1881, bei dem fast die gesamte Altstadt von Chios unterging. 
Nach dem Salname-i Bahr-i Sefid von 1884, in dem die Ergebnisse 
der letzten Volkszahlung verzeichnet sind, hatte die Insel mittler
weile wieder eine Gesamtbevolkerung von 59 862 Seelen, darunter 
1\UT 1400 Muslime (in der Zahl enthalten sind neben der Lokal
bevolkerung auch in Chios lebende Fremde)511• Das gleiche Salna
me zahlt drei Moscheen, drei Tekkes und vier Schulen fur die mus
lirnische Gemeinde in der Stadt Chios auf, wahrend fiir die Chri
sten 75 Kirchen und 35 Schul en sowie ftir die kleine j iidische Ge
meinschaft eine Synagoge und eine Schule genannt werden. Die 59 
ausschliel3lich von Griechen bewohnten Dorfer der Insel besa13en 
insgesamt 143 Kirchen und 66 Schulen. 

Die Osmanenzeit endete fiir Chios im November 1912, als wah
rend des Balkankriegs die griechische Flotte die Insel besetzte, 
die wenig spater dem griechischen Staat angeschlossen wurde. 

46 Enver Ziya KARAL, Osmanb lmparatorlv.gutula Ilk NiiftUJ 8aytmt, 
1831, Ankara 1943, S. 160 f. Das Register nennt 9297 mtl.nnllche Elnwohner. 

47 Schwarzwelpabbildung In : Kindlers Malerci Lexikor~. Bd. II, ZUrich 
1965, s. 59. 

48 Allerdings gtbt es elne griechische Paraphrase des Werks aus dem 
Jahr 1861; vgl. ARGENTI, Bibli~graphy , S. 433. 

49 Franz BABINGER, Die Gescllichtsschreiber der Osmane" tmd ihre 
Werke. Leipzig 1927, s. 348. 

50 Ceza'ir-i Bahr-i Sefid Vilayeti Balnamesi. Nr. 8, H 1301 ( 1884), S. 69 f. 
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Daraufhin begannen die muslimischen Einwohner Chios zu ver
lassen, die letzten im Rahmen des Lausanner Vertrags von 1923. 

Unter griechischer Herrschaft ist die Bevolkerung der Insel 
nach anfanglich kurzfristiger Zunahme nicht weiter gewachsen. 
Nach der Volkzahlung von 1928 wohnten 75 680 Menschen auf 
ChiOS51

; seither ist ihre Zahl stetig gesunken: 1961 waren es 
62 223~2, 1971 53 948 und 1981 nur noch 49 865 E1nwohner51 -Zah
len, in denen die veranderten sozial-okonomischen Verhiiltnisse 
Griechenlands in der Nachkriegszeit zum Ausdruck kornmen. An
dererseits spielt aber gewiB auch- ebenso wie bei den anderen der 
Ktiste Anatoliens vorgelagerten griechischen Inseln- der durch die 
moderne Grenzziehung bedingte Verlust des kleinasiatischen Hin
terlands eine Rolle, das mit der Insel einen natiirlichen Wirt
schaftsraum bildet. 

Die osmanische Verwaltung sah Chios nie als isollerte Insel, 
sondern stets im Zusammenhang mit der dahinter Uegenden ana
tolischen Ktistenregion. Dies kommt auch in der Sammlung von 
Dokumenten54, die wir hier vorstellen m&hten, wiederholt zum 
Ausdruck. Sie erhellen ferner einen bislang weitgehend im Dunkel 
gebliebenen Aspekt der chiotischen Wirtschaftsgeschichte, und 
zwar die Frage, wohin die Steuergelder der Insel flossen. Die Pa
piere zeigen namlich, auf welche Weise die Gelder ausgegeben wur
den, wobei auch Lieferungen von Lebensmitteln an die groJ3herrli
che Kuche eine Rolle spielten. 

Bei unserer Sammlung handelt es sich um das zwischen §a'
ban 1008 und Ende §a'ban 1018 (Marz 1600- Dezember 1609) 
datierte defter Maliyeden Mudevver 4378 1m Ba§bakanhk Ar§ivi 
in Istanbul. Der Band enthalt 86 verschiedene Dokumente, und 
zwar jeweils einen sultanischen Befehl (hukm-i humayun) an die 
Lokalbehorden auf Chios (in Izmir, Kos, Tire, Urla etc.), gefolgt 
von einer durch mehrere Zeugen unterschriebene Abrechnung fiir 

51 Pliti.mlOIJ ti8 Bllado&./Population de la Gr~ce. Athen 1929, S. 359-362. 
52 Plitismos ti8 Ellado&./Populati.on de la Gr~ce. Athen 1962, S. 177 - 181. 
53 Pliti8mos tv Bllados./Population de fait de la Gr~e. Atben 1982, 

s. 188 f. 
54 Elnen Mlkrofilm dieser Sammlung stellte una !reundllcherwe1se Profes

sor Mahmud ~akiroglu zur Verftigung, dem wlr dafUr sehr herzUch danken. 

O:nno.nh Ar§. F. 13 
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die Gelder, die der Pachter der Hafenzolle von Chios an die Beam· 
ten des GroBherrn ausbezahlt hatte0~, damit diese die Kosten fUr
in den ahkam bestellte Waren oder anderes begletchen konnten. 
Dabei zeigt sich ein charakteristischer Zug der osmanischen Fi
nanzverwaltung : lokale Kosten wurden mit den ortlichen Steuer· 
geldern bestritten, urn den Transport grol3erer Geldsummen zu 
vermeiden. 

Die Einktinfte der Hafengelder von Chios und seiner kommer
ziellen Rivalin Izmir wurden zusamrnen fi.ir jeweils mehrere Jahre 
an den meistbietenden Steuerpachter verpachtet. Eine Aufstel
lung tiber den Umfang der Hafengelder von Chios selbst haben 
wir bislang nicht gefunden, obschon sie im Archiv vorhanden sein 
mtiBte. Na.ch Angaben, die uns freundlicherweise Professor Murat 
<;izak~ zur Verfi.igung stellte (dem hier herzlich gedankt sei), 
wurden im Jahre 1006 (1597-8) die Hafengelder der Hafen Saklz, 
Izmir, <;e§me und Balat fiir die Gesamtsumme von 31 300 000 ak~e 
als mukata'a mit einer Laufzeit von sechs Jahren an die Steuer
pachter (mii.ltezim) Karaka§ Smuj veled-i ishak und Abraham 
veled-i David vergebenY. (Letzterem werden wir im Verlauf un
serer Ausftihrungen wieder begegnen.) Einen gewissen Anhalts
punltt fur die Bedeutung des Chioter Hafens btetet ein Jahrhun
dert spater eine Bemerkung von Joseph Pitton de Tournefort aus 
dem Jahre 1701, die besagt, der Hafenzoll von Chios sei ftir 50 
Borsen oder 25 000 Goldstticke (ecus) pro Jahr verpachtet gewe-

155 Die Dokumente wurden also erst im nachhlnein, nach r eglonalen und 
zeltllchen Krlterien grob geordnet, und zu einem defter zusammengefatJt, cine 
im 17. Jahrhundert offenbar i.lbllche Praxis bel dlcscm Typts von Dokumenten. 
wle wir am Beispiel zweier sehr li.hnlicher defter CUr Midllll (E. 3247/42-82 und 
3247/1-32) lm Archlv des Topkap1 Saray1 sehen, vgi. thkU ALTINDAO (Hrsg.), 
Topkaf» Baray' M iizut Osmanlt Baray Ar§£vi Katalogu. II. FaslkUl, HUktimler
Beratlar. Ankara 1988, S. 164 + 1567 u. S. 165 + 1568. 

Dle Ordnung der Urkunden In unscrem defter macht teUweise einen eher 
zufiilllgen Elndruck; weder sind stets zusammengehtirlge Dokumenle hinterel
nander gebunden, noch betreffen aile Paplere Chlos, Der Band enlhiilt auch 
mehrere Urkunden tiber Lebensmittelllefcrungen aus a.udcrcn Regionen West
anatollens sowie von der Insel Kos (lstankl:Sy). 

56 Zum Phlinomen jiidischer Steuerpiichter In dieser Zeit s. Haim GER
BER, Jewish Tax-Farmers in the Ottoman Empire in the 16th and 17th Cen
turies, In : Journal of Turki81~ Studies X (1986). S. 143-154. 
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sens•. Eine osmanische kese entsprach 500 Goldmunzen (guru§), 
die zu dieser Zeit etwa je 120 alcc;e wert waren58• Im Jahr 1604-5 
erbrachte der Hafen von Chios gemeinsam mit dem von <;e§me 
Einkiinfte von I 064 025 akc;e; diese sanken jedoch in den beiden 
folgenden Jahren (zugunsten von Izmir) auf zunachst 859 005 
und dann auf 600 192 akc;e~0 • 

Die 86 Urkunden des Sammelbandes lassen sich in ftinf Grup-
pen einteilen wie folgt: 

2 mal Reparatur der Festung Chios (Nr. 1 u. 2); 
2 mal Sonderfall Besitz der Nefise Hatun (Nr. 21 u. 22) ; 
4 mal Schiffsreparaturen (Nr. 2, 3, 4a u. 8); 
6 mal Lieferung von c;uka fiiT Janitscharenkleidung (Nr. 

15-20); 
21 mal Bestellungen/ Abrechnungen fUr Lebensmittel fiir die 

groBherrliche Kuche (Nr. 4, 4b, 5, 5a, 10-14 u. 23-34); 
51 mal Sold/Geh~Hter von Militars und Pfortenbediensteten 

(Nr. 6 u. 35-88) . 

Das alteste Dokument des Konvoluts datiert vom 21. §a'ban 
1008 (7. Marz 1600) und ist ein hukm-u §erif, in dem referiert wird, 
daB der emin der Admiralitat einen Bericht an die Pforte geschickt 
habe, feindliche Schiffe hatten die Festung Chios angegriffen und 
an diversen Stellen die Mauern beschadigt. Er habe gebeten, fUr 
die Reparatur der Schaden 100 000 akt;e zu bewilligen. Diese wer
den nun durch Istanbul genehmigt, und sollen aus der mukata'a 
des Chioter Hafens genommen werden. Bei der Abrechnung mit 
dem staatlichen Schatzmeister soll die Summe dann vom Gesamt
betrag der Steuerpacht abgezogen werden; ferner ist eine detail
lierte Ubersicht tiber die entstandenen Kosten zur Uberprtifung 
nach Istanbul zu senden. Es folgt eine nachdrtickliche Warnung, 
die Angelegenheit nicht zum Vorwand zu nehmen, den Insel-

57 TOURNEFORT, Relation. d'un voyage au Le'!Xlnt 1, 8. 11,3 («Cette 
Douane est af!ermee 25 mille ecus au profit d.u Grand Threscrrier d e Constanti
nople.» In Anmerkung k helpt es dazu, dabei handle es sich um «50 bourses»). 

58 Halil SAHlLLlOOLU, Ak~e, in : TUrkiye Diya11et Vakf~ Islam A"sik
Zopedisi. C. II, Istanbul 1989, S. 224-227. 

59 GOFFMAN, Izmir, S. 58. 
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bewohnern Geld abzuverlangen oder sie anderweitig zu bedruk~ 
ken.- Es ist klar, daB dieses Dokument im Zusammenhang mit 
dem Angriff der Florentiner vom Jahr 1599 steht. 

Die spateren Urkunden stammen aile aus der Zeit zwischen 
1014 und 1018 (1605-1610). Bei den vier Dokumenten uber Schiffs
reparaturen handelt es sich nur urn relativ geringe Summen. In
teressanter sind die 51 Faile von Sold- oder Jahrgeldzahlungen an 
diverse Beamte, Pfortendiener und Soldaten, die aile aus den Ha
fengeldern von Chios und Izmir ihren Lohn bezogen. Ohne die 
Sammlung vollig auszuschopfen, nennen wir hier folgende Ce
haltsstufen : der helva-Bereiter der groBherrlichen Kiiche, <;erkes 
Mehmed, erhielt 13 akr;e Tageslohn (Nr. 79/ 80); der sipahi 'Abdi 
Beg Rumi bezog 19 ak(}e taglich als Pension (Nr. 51); der Waffen
macher (cebeci) Bali b. Ramazan bekam 12 akr;e pro Tag (Nr. 85) , 
der Mundschenk ((}e§negir) am Hofe, Mehmed Halife, aber 40 akr;e 
(Nr. 30 und 42). Weit weniger erhielt mit 7 ak(}e ein Pfortner (bev
vab) der Hohen Pforte oder der Sattelmacher Halil b. Mehmed mit 
sechs akr;e (Nr. 77). Ferner sind ganze Gruppen von cebeci und 
Kanonieren (topgt) aufgefuhrt, die samtllich ihr Gehalt aus Chios 
und Izmir bezogen. 

Unser Hauptaugerunerk gilt jedoch aus zwei Grunden den 
Lebensmittelbestellungen des Sarays. Zum einen, well dies ein un~ 
serer Meinung nach zu wenig beachtetes Feld istf>() , das a us den 
eingangs dargelegten ideologischen Grunden groBere Aufmerk
samkeit verdient; zum anderen, weil dies der Bereich war, aus dem 
Steuergelder wieder in den Wirtschaftskreislauf der Insel und der 
Region zuriickflossen. 

Das erste Dokument aus dieser Reihe ist Nr. 13 vom 25. Zil
hicce 1014 (3. 5. 1606). Es tragt die tugra Ahmeds I. und Iautet in 
deutscher Ubersetzung: 

«Vorbild der kadzs und Richter, Schatzgrube von Tu
gend und Weisheit, mevlana Inspektor der Steuerpacht 

60 Hter mup jedoc.h insbesondere die Studle von Ferldun EMECEN, ts
tanbul ve Saraym iA§esi ic;in Bah Anadolu'dan yap1lan sevktyAt, genannt wer
den. S. a. GOFFMAN Izmir, S. 34, 41 f, 44 f, 74 f, ll2, 173/ Anm. 43. 
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von Chios und kadz daselbst -es mehre sich seine Vortreff
lichkeit- und Vorbild seiner Ranggenossen und derer, die 
ihm ebenbiirtig sind, Aufseher der [dortigen] Steuer
pacht- es mem·e sich seine Fahigkeit. 

Bel Ankunft des erhabenen groBherrlichen Handzei
chens sei kund : 

Das Vorbild der Beri.ihmtesten und Vornehmen, der 
emin der kaiserlichen Ktiche -es mehre sich sein Ruhm-, 
hat ein versiegelts Schreiben geschickt und bekanntge~ 
geben, es sei iiblich, daB jedes Jahr fur den Bedarf der 
groBherrlichen Vorratskammer (kilar-z 1amire) von dort 
[d. i. Chios] Mastix bester (hass) und einfacher (harcz) 
Qualitiit, Zitronensaft, Zinn, Blutenaroma, gewohnliches 
Papier, Zwiebeln und Knoblauch komme, und da auch 
fiir dieses Jahr nach uberkommenem, alten Brauch zwei 
Kisten (sanduk) '' Masiix bester (hass) und vier Kisten 
Mastix einfacher (harcz) Qualitat, 40 FaB (fucz) Zitro
nensaft, 20 kantar ( = 1, 13 t) 62 Blutenaroma, 30 kantar 
( = 1, 7 t) Zinn, sechs huzme41 gewohnllches Papier, sowie 
100 kantar ( = 5,6 t) Zwiebel und 40 000 Stuck Knoblauch 
notwendig und wichtig seien, ordne ich an, daB [dies 
alles] unverzuglich besorgt, gekauft und versandt wird. 
Hiermit befehle ich, daB, sobald das Vorbild seiner Rang
genossen und derer, die ihm ebenburtig sind, Mehmed 
-es mehre sich seine Fiihigkeit-, der einer der groBherrli
chen Vorratsmeister ist, mit meinem erhabenen Befehl ein
trifft, Ihr keinen Augenblick wgert, [sondem] daftir Sor
ge tragt und Euch darum kiimmert, daB die genannten 

61 Hal11 lNAL CIK, Introductlcn to Ottoman Metrology, ln : Turcica XV 
(1983), S . 328, nennt satulttlc als Mapelnhelt, ohne s te ln Rela tlonen zu anderen 
Elnheiten setzen. Elnen gewissen Anhnltspunkt scheint TOURNEFORT, R ela
t ion de 'IJoynge du L 6'1Jant I , S . 145, zu gcben, s. dazu jedocb Anm. 71. 

62 Vgl. 1NALC1K, Metrology, S. 320, wonach im 15. und 16. Jahrhundert 
In offiziellen osmanlschen Urkunden 1 ka11tar 56, 443 kg entsprach. 

63 Das Wort bedeutet eigent llch cBilndei:.; bel lNALCIK, Metrology, 
S. 326, ( ftir Bursa, Is tanbul, Edirne um 1500) wlrd es als Mapelnhelt fUr Papier 
aufgefiihrt; unklar blelbt jedoch seln Verhliltnis zu nbendlll.nd1schen Elnhelten, 
etwa zum Rles. 
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Waren nach iiberkommenem alten Brauch gesammelt, 
erworben, beschafft und gemaf3 dem Tagesmarktpreis 
(narh-t ruzi) gekauft, mit tauglicher Verpackung verse
hen, [unter Bezahlung] des Frachtpreises auf Schiffe ver
laden und meiner kaiserlichen Vorratskammer U.bersandt 
und ausgehandigt werden. 

Die fiir den Preis und die tibligen Unkosten notigen 
akr;e sollt Ihr von den Orten beschaffen und einziehen, 
von denen sie seit jeher gegeben werden, und nach altern 
Herkommen sollt Ihr sie den [neuen] Besitzern in Eurer 
Anwesenheit iibergeben lassen und niemandem einen 
akr;e vorenthalten. Die erwahnte Angelegenheit ist von 
hecbster Wichtigkeit; entsprechend sollt Ihr Euch darum 
lct.immern und in puncto Eifer kein Versaumnis begehen. 
Nachdem Ihr die fiir die erwahnte Rechnung notigen 
akr;e tibergeben habt, sollt Ihr eben diesen erhabenen Be
fehl dem emin aushandigen, von dem die akr;e ubemom
men wurden, auf daB er ibn zur Zeit der Saldierung vor
zeige und [die a~e] gem&B der Abrechnung des Kommis
sars (mii.ba§ir) auf seine Schulden anrechnen lasse. 

So sout Ihr wissen und dem erhabenen Handzeichen 
Vertrauen schenken. 

Geschrieben am 25. Tag des Monats Zilhicce im Jahr 
1014. 

in der Residenz 
Konstantinopel, 

dem wohlbehiiteten» 

Die Urkunde verdient aus mehreren Grunden unsere Auf
merksamkeit: zum einen werden, abgesehen von der aktuellen 
Bestellung, die Produkte aufgefiihrt, die fur die Vorrate des Hofes 
tiblicherweise aus Chios bezogen werden; zum andern beschreibt 
sie den Amtsweg einer Lebensmittelbestellung und ihrer Bezah
lung, bzw. Verrechnung. Etwas vage bleibt hier lediglich die Her
kunft des Geldes- es soli dort besorgt werden, wo es noch stets her
gekommen ist, also aus der mukata'a von Chios, wie auch aus der 
inscriptio wahrscheinlich. 
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Die Aufzahlung der Produkte Mastix (saktz), Zitronensaft 
(ab-z. limon), Zinn (kalay), BlUtenaroma (ab-z. fil,kUfe), gewohnli.
ches Papier (harct kagzd), Zwiebeln und Knoblauch entspricht in 
der Tat den ublichen Gepflogenheiten des kilar-1. 'amire, lediglich 
die MengenverhiHtnisse variieren, wie Urkunde Nr. 4 vom 9. Rebi' 
II 1017 (23. 7. 1608) zeigt, die ebenfalls an den kadt von Sak1z in 
in seiner Eigenschaft als mujetti§ der mukata'a von Chios sowie 
an deren nazir adressiert ist. Aufgrund der Angaben des emin der 
groBherrlichen Kuche, Hali1, lautet dort die «diesjahrige>> Bestel
lung fur die sultanischen Voratskammern: 60 FaB (fuC'Z) Zitro
nensaft, 50 kantar ( = 2,8 t) Zinn, 2000 kantar ( = 112,9 t) Zwie
beln, 2 Kisten (sanduk) Mastix, grof3koring <§ahdane), 4 Kisten 
Mastix, gewohnliche Qualitat (harct), 100 000 kile ( = 2565,6 t) &• 

Knoblauch, 30 kantar ( = 1,7 t) Blutenaroma, 5 huzme65 gewohn
Iiches Papier. 

Sehr ahnlich ist auch Dokument Nr. 5a vom 13. Muharrem 
1018 (18. 4. 1609), an den kadz von Chios; nur ist hier der emin 
der groBherrlichen Kuche ein gewisser Ibrahim. Auch hier geht 
es -abgesehen vom Zinn- wieder um die gleichen Produkte fUr die 
sultanischen Vorratskammern: 2 Kisten Mastix, §ahdane; 2 Ki
sten Mastix, sire, 20 kantar ( = 1,1 t) Blutenaroma, 1000 kantar 
( = 56,4 t) Zwiebeln, 500 huzme gewohnliches Papier, 40 FaB Zi
tronensaft, 40 000 StUck Knoblauch und 30 kantar ( = 1,7 t) Pi
stazien (die in anderen Bestellungen aus Chios fehlen). 

Erstaunen mag in diesen Bestellisten zunachst der Posten 
Zinn, der indes f\ir eine GroBkuche der damaligen Zeit keineswegs 
Uberrrtii.Big verwunderlich ist : Urn beim Kochen mit Kupfergeschirr 
( das die mtze gleichmaBiger halt als KochgefaBe aus anderen Me
tallen) die Bekochten nicht der Gefahr auszusetzen, an Kupris
mus zu erkranken ( der durch Kochen von saurehaltigen Nah
rungsmitteln in kupfernen Kesseln unter Bildung von Grunspan 

64 1 Istanbul kilesi entsprach 20 okka und 1 okka 1,2828 kg (s. 1NAL
CIK, Metrology, S. 319 f und 331), so dap sich, metrlsch ausgedriickt, eln Ge
VIricht von 25,656 kg pro Istanbul kilesi ergibt. 

65 Die Jtlare Schreibung burd dtil'fte eine Verschrelbung ftir huzme (s. 
dazu Anm. 53) seln, denil eine Mapeinheit fur Papier namens !Jurd konnte we
der in den glinglgen Lexika, noch anderswo ermittelt werden. 
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entsteht), war es ublich, Kupfergeschirr regelmaBig verzinnen zu 
lassen. Merkwiirdig mutet allenfalls der Umstand an, daB man das 
Metall in Chios bestellte, das ja nicht gerade fl.ir Zinnvorkommen 
beriihmt ist. Es muB sich daher wohl um venezianische oder genu
esische Importe, wahrscheinlich aus Cornwall, gehandelt haben, 
fUr die Chios lediglich Zwischenstation war66 • Import ware dfufte 
auch das Papier gewesen sein, das man wahrscheinlich vor allem 
als Verpackungsmaterial in der Vorratshaltung einsetzte, das aber 
auch, als Hilfsmittel, bei der Bereitung mancher Speisen gute 
Dienste geleistet haben mag. 

Die fast in allen Urkunden wiederkehrende Aufforderung, fUr 
((taugliche Verpackung» zu sorgen, war keinesfalls rhetorisch zu 
verstehen; ungeeignete Verpackung ftihrte anscheinend hin und 
wieder dazu, daB Lebensmittellieferungen auf dem Transport 
Schaden nahmen. In einem Befehl an den beglerbeg von Zypern 
aus dem Jahre 1577 heiBt es beispielsweise, man solle den Zucker 
aus der Fabrikation von Paphos (Baf) und Limasol nicht in Ki
sten aus Koniferenholz (gam) lokaler Herkunft verpacken, denn 
dies fiihre dazu, daB der Zucker den (harizgen) Holzgeruch an
nehme. Man habe daher in Aleppo Kisten aus dem Holz der kili
kischen Tanne (pajzlzk tornrugu) 61 bestellt, mit denen der Zucker 

66 Zum Zinnhandel und den Handelsrouten 1m damaligen Europa s. E. E. 
RICH und C. H. WILSON (Hrsg.), The Oanr.br-idge Economic History of Euro
pe. Vol. IV. The Economy of Expanding Europe in the Si$teenth and Seven
teenth Centuries. Cambridge 1967, S. 162, 186-190. In einem offiziellen Schrel
ben, das 1624 aus Whitehall an den engllschen Botschafter In Konstantinopel 
ging, hei,Bt es : «Whereas complaint hath been made to the Prince his highness, 
by the farmers of the pre-emption of tin, that both His Majesty suffereth great 
loss In his customs, and that they are very mucb hindered by the secret expor
tation of tin In slabs, moulds, and bars; whereof a great part is (as we are 
informed) brought to the ports of Constantinople, Aleppo, and Smyrna ... )) Er
nest S. HEDGES, Tin i1~ social and ec<>"nomic M.story. London 1964, S. 21. Al
lerdlngs scheint man 1m 16. Jahrhundert auch Zlnn iibe.r Rupland bezogen zu 
haben, s. MUh. D. 5, S. 486 + 1312 (4. Ramazan 973/25. 3. 1566). 

67 Wie uns der Altmelster in osmanischen Fragen, Orban ~aik Gokyay, 
dem wir an dieser Stelle sehr herzlich danken. freundlicherweise mittellt, han
delt es sich bel pajr.ltk urn die abies cilicica (modern-ttirk. : Toros koknan). Die-
ser Baum verfi.igt Uber harzloses Holz, das geruchlos ist, slch Ieicht bearbeiten 
lli,st und daher gut als Verpackungsmaterial geeignet ist. Da die Bestellung 
nacn Aleppo ging, dtirfte das Material aus dem Amanos-Geblrges in der Gegend 
von Antakya gekommen sein, wo der Baum wlichst. 
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zu transportieren sei"8
• Im gleichen Jahr hatte -wie aus einer Or

der des folgenden Jahres hervorgeht- die Lieferung von Reis aus 
Agypten Anlaf3 zu Klagen gegeben; dieser hatte ebenfalls nicht 
allzu verlockend geduftet" . 

Offenbar wurde zur Durchftihrung einer jeden Bestellung ge
meinhin eigens ein sachverstandiger Hofbeamter entsandt; viel
leicht hing dies mit den schlechten Erfahrungen zusammen, 
die man 1577 gemacht hatte. Damals hatte namlich ein gewisser 
~ah qavu§, der ehemalige Finanzaufseher von Izmir (izmir naziri), 
den bereits verpackten Mastix auf eigene Rechnung verkauft70• 

Auch Tournefort berichtet, allerdings Anfang des 18. Jahrhun
derts, daB gelegentlich ein Hofbeamter in Chios erscheine, um ftir 
das Saray Mastix zu besorgen, oder man beauftrage damit den 
lokalen Zollaufseher (Douanier), der in den drei oder vier wich
tigsten Mastix-DOrfern verkiinde, da8 jeder seinen Antell herbei
zubringen habe. So erhalte er 286 Kisten Mastix, die zusammen 
100 025 okka wogen. Der kad.1. von Chios erhalte drei Kisten von 
jeweils 80 okka. Eine Kiste davon erhalte der Schreiber, der Buch 
tiber den Mastix fiihre, den die privilegierten Mastixbauern ablie
fern muBten. Der Bedienstete des Zollaufeshers, der den Mastix 
wiege, erhalte von jedem Lieferanten seinen Antell -eine Handvoll-, 
ebenso ein weiterer Bediensteter von ihm, der den Mastix siebe. 
Ertappe man jemanden, der Mastix in solche Dorfer bringe, in 
denen kein Mastix angebaut werde, konfisziere man seinen Besitz, 
und er werde auf die Galeere geschickt. Bauern, die zu wenig 
Mastix hatten, kauften oder borgten ihn von ihren Nachbarn, und 
wer zuviel habe, bewahre ihn fiirs nachste Jahr, verkaufe in heim
lich oder gebe ihn fiir einen Piaster pro okka dem Zollaufseher, der 
den Mastix wiederum fiir zwei oder zweieinhalb Piaster weiterver
kaufe. Wer Mastix anbaue, zahle nur zur Halfte Kopfsteuer und 
trage wie die Muslime den wei.Ben Bund um den Turban. Der 
meiste Mastix fiir das Saray werde von den Sultaninnen ver
braucht; diese kauten ihn zum Zeitvertreib und urn einen angeneh-

68 M\ih. D. 31, S. 99 + 240 und (an den beglerbeg von Aleppo) + 241 
(beld e Befeble vom 15. Cemazi I 985/3L 7.1577). 

69 Mfih. D. 34, S. 197 + 411 ( 22. Safer 986/30. 4. 1578). 
70 Milll. D. 30, S. 179 + 418 {3. Reb!' I 985/21.5. 1577 ). 
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men Atem zu bekommen, insbesondere morgens, auf nti.chternen 
Magen71 • 

Es scheint daB die Zeitspanne, die zwischen einer Ausstellung 
der Urkunde zur Bestellung von Lebensmitteln und dem gericht
lich beglaubigten Beleg (genauer gesagt, handelt es sich urn einen 
Auszug aus dem lokalen Kadiamtsreg·ister) zur Verrechnung 
verstrich, relativ lang war. Auch lassen sich diese Quittungen 
manchmal nicht eindeutig einer bestimmten Bestellung zuordnen; 
denn die einzelnen Posten und Quantitaten sind in den Belegen 
nicht aufgefti.hrt, und die namentlich genannten Personen werden 
in ihren jeweiligen Funktionen mehrere Jahre immer wieder er
wahnt, so daB sich daraus kein sicherer Anhaltspunkt ergibt. Die 
alteste Quittung, Urkunde Nr. 14, stammt aus der ersten Dekade 
Ramazan 1015 (31. 12. 1606- 9. 1. 1607), ist also sieben Monate 
nach der oben in Ubersetzung wiedergegebenen Urkunde Nr. 13 
ausgestellt, zu der sie, der langen Zeitspanne zum Trotz, auch 
gehort; aile Angaben von Nr. 14 lassen sich namlich problemlos 

· 71 TOURNEFORT, Relatio11 du voyage du Levant l, S. 144 f. Die Angabe 
2~6 Klsten filr 100 025 okka Jahresproduktlon erscheint jedoch etwas problema
tisch. Rechnet man nam.lich let~tere Zahl 1n K!logromm urn, so ergeben sich 
129 312,3 kg, was, verteilt auf 286 Kisten, cine Last von mehr als 452 kg pro 
Kiste ergabe, e1ne Zahl, die mehr als unwahrschelnllch 1st, da elne so schwere 
.Silrde kaum befordcrt werden konnte (ein Pferd kann durchschnlttllch etwa 
200 kg transportier~n). Offensl.chtlich hat slch bel der Zo.hl der Klsten ein Feh
ler efngeschllchen. Die niederlandlsche Ausgabc nennt gar nnr 280 Klstcn (J.P. 
de TOURNEFORT, Relze 11llaT de Leva•tt. I, Amsterdem 1737, S. 119). Die 
Angabe 80 okka (]02,6 kg) filr die drel Kisten des kadUJ erschelnt blngegen 
durchaus plauslbel, und es ware durchalli.l vorstellbnr, da.p dies auch das Ge
wlcbt filr die Bestellungen des Saray war. Sctzt man dazu 1n Relation, dap e1ne 
GropkUche wie diU! 'imaret der SUleymaniye in den Jahren 158:S-l:S86 nur e1nen 
Jahresverbrauch von 7,25 okY.a <= 9,3 kg) hatte (BARKAN, SUleymanlye Camil 
ve lmareti Ytllik Bir Muba.sebe Billin!<osu 993/994, S. 122), wlrd klar, welch 
e1ne gewaltlge Menge zwei Kisten a 102,6 kg dar3tellen. "Oblicherwelse wurdc 
der M:astix sonst nicht okJca,.. ~ondern clirhem..weise verkauft, vgl. BARKAN, 
Istanbul Saraylarma ait Mub3sebe Defterlerl, S. 10. Ferner Milbahat S. KU
T'OKOOLU, 1624 Sikke Tashthlnin ardmdan Hazlrlanan Narh Defterleri, ln . 
Tarih DergUii 34 (1983-84), S. 173. 

Die Aussage Tourneforts Uber die Turbane der Masti.xbauem wlrd Ubl'igens 
auch von Evliya Celebi best&tigt, der 1671 die Insel besuchte; EVLlYA 9ELEB1 
Seyahatnamesi. Bd. IX, Istanbul 19Z:.;, S. U4. 
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mit dem Inhalt von Nr. 13 vereinbaren. Da es sich bei dieser Quit
tung ferner urn ein relativ typisches Exemplar handelt, sei sie hier 
ebenfalls in deutscher trbersetzung vorgestellt: 

«Der Grund fUr die Eintragung ist folgend.er : Der in 
diesem Befehl, dem die Welt gehorcht, namentlich ge
nannte Vorratsmeister Mehmed Beg sagte vor Gericht 
in Anwesenheit des Juden namens Abraham veled-i Da
vid, der Pachter der Steuerpacht von Chios und Izmil' 
ist, aus w1d erklarte: <c!ch habe fur die Vorrate der grol3-
herrlichen Vorratskammern gemal3 dem Befehl, dem die 
Welt gehorcht, aus den minden des erwahnten Steuer
pachters insgesamt 71 820 akr;e von den Ertrii.gen der 
Steuerpacht ftir die Bezahlung der benotigten Vorrate 
bekommen, empfangen und erhalten. Zur Zeit der Sal
dierung lasse er [ diese Summe] auf seine Schuld en an
rechen». Als er das sagte, wurde der Sachverhalt auf An
trag niedergeschrieben und eingetragen, als der Erwahnte, 
[Abraham], die Aussage des erwahnten Aussagenden 
bestatigte und fUr wahr erklarte. 

Geschrieben in der ersten Dekade des gesegneten Ra
mazan im Jahre 1015)). 

Es folgen sechs Zeugenunterschriften, die jedoch -jedenfalls 
auf unserer Kopie- nicht entziffert werden konnten. 

Nicht nur die Vorratskammern des Hofes bezogen Lieferun
gen aus Chios, auch die groBherrliche helva-Kuche (helvahane-i 
'amire) kaufte dort ein, wie wir aus Urkunde Nr. 5, vom 5. Rebi' 
II 1017 (19. 7. 1608) ersehen konnen. Dort heil3t es : 

«Vorbild der kadzs und Richter, Schatzgrube von Tu
gend und Weisheit, Inspektor der Steuerpacht von Chios 
und die kadzs von Chios und Kos -es mehre sich ihre Vor
trefflichkeit- und Vorbild seiner Ranggenossen und derer, 
die ihm ebenburtig sind, Aufseher der Steuerpacht von 
Chios -es mehre sich seine Fahigkeit. 

Bei Ankunft des erhabenen grollherrlichen Handzei
chens sei kund : 
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Das Vorbild der Bertihmtesten und Vornehmen, der 
Leiter (emin) meiner kaiserlichen Kuche, Halil -es mehre 
sich sein Ruhm-, hat an meine Pforte des Glucks ein 
versiegeltes Schreiben geschickt und bekanntgegeben, 
fUr den Bedarf der groBherrlichen helva-Kuche pflegten 
jedes Jahr von dort 30 FaB (fuct) Zitronensaft, 20 000 
Stuck frische Zitronen, 10 000 frische Pomeranzen (tu
run9), 1000 Stuck murekkeb-Orangen72 und 1000 Stiick 
Zitronatzitronen (aga(} kavunu) beschafft zu werden. 
Daher sei es auch in diesem gesegneten Jahr fur die 
Beschaffung, den Kauf und den Versand nach altern 
Brauch notwendig, daB ich einen erhabenen Befehl aus
stelle. Deshalb befehle ich hiermit, daB, sobald das Vor
bild seiner Ranggenossen, 'Ali -es mehre sich seine Fa
higkeit-, der einer der groBherrlichen helva-Meister ist, 
mit meinern erhabenen Befehl eintli!ft, Ihr keine Stunde 
und keine Sekunde verstreichen laBt und nicht zogert, 
die erwalmte Menge an Waren dort, wo sie zu finden 
sind, nach altern Herkommen beschaffen und kau!en zu 
lassen, mit fester Verpackung zu versehen und auf taug
liche Schiffe verladen und unverzuglich an meine groB
herrliche helva-Kuche abfertigen und versenden zu las
sen. 

Das Geld, das ftir den Preis der erwahnten Lebensmit
tel und die ubrigen Unkosten notwendig ist, soll durch 
Vermittlung meines genannten Dieners auf altherge
brachte Weise von den Einktinften des Hafens von Chios 
genommen werden, und die rechtlichen Anspriiche der 
Besitzer sollt Ihr in Eurer Anwesenheit begleichen lassen. 
Und Ihr sollt niemandem einen akr;e oder ein Kornchen 
vorenthalten, so daB, well die notigen akr;e fUr die er
wahnten Waren nicht [voll] bezahlt wurden, diese nicht 
rechtzeitig beschafft werden und Ihr [deshalb] au! man
cherlei Weise Zuflucht zu Ausreden und Entschuldigun
gen sucht. Ihr sollt wissen, daB ich auf keinen Fall Eure 

72 Francis JOHNSON, Dictionary : Perisa)l , Arabic and Engli&h. London 

1852, s. 1165 gibt fUr ..,...> v"" u. a. cc !•ind of orange• an. 
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Entschuldigungen, mit denen Ihr so [Eure Versaumnis
se] erklaren und erUiutern wollt, annehrne und ihnen 
mein erhabenes Ohr Ieihe und daB es nicht mit Absetzung 
[allein] getan ist, [sondern I Ihr Lauch noch] gewaltig 
getadelt und bestraft werdet. 

Und wenn es notwendig ist, die erwahnten Waren von 
den Garten der Insel Kos (istankoy) nebst dazugehori
gen (Inseln] zu beschaffen, [jedoch] einige der zustan
digen Gartner [diese Waren] mit der Ausrede nicht 
herausgeben, es handele sich urn Garten des sancakbeg, 
der Burgkommandanten, der Azaben-Kommandanten 
und anderen Pfortenvolks, dann sollt Ihr derartige Auf
saBigkeit und Widerborstigkeit nicht zulassen. Ihr sollt 
[die erwahnten Produkte], in wessen Garten sle auch zu 
finden seien, unverziiglich zu ihrem Wert fiir die Krone 
(miri) kaufen, und Ihr sollt bei niemandem Ausreden 
und Zank dulden. Wenn einige Zwischenhandler (mad
rabaz ta'ifesi) erklaren, <cWir liefem die erwahnten Pro
dukte nicht zu ihrem Wert (?) •a (sondern] zu einem ho
heren Preis» und [ deshalb J Streit anfangen und erhabene 
Befehle eines den Tatsachen widersprechenden Inhalts 
vorweisen, dann sollen ihnen die diesbeziiglich vorgeleg
ten Befehle aus der Hand genommen, in ein Etui gesteckt 
und versiegelt an meine Schwelle des Glucks gesandt 
werden74

• Und Ihr sollt dadurch Sorgfalt und Umsicht 
zeigen, da.B Ihr die erwahnten Produkte nach altern 
Herkommen kauft und die Sache durchfiihrt und so 
Dienst leistet. Die erwahnte Angelegenheit geho1·t zu den 

73 Lesung nicht sicher, da Text dureh Wunnfra6 beschadlgt. 

74 Gei'lilschte oder gekaufte Befehle (und ahnllchl' Dokumente) erfreu
ten slch groper Bellebtheit, s. GOFFMAN, lzmir, S. 4.1. Auch In der Staatsrats
korrespondenz ls t hautig von Flilschungen ( nicht nur von Befehlen etc., son
dern auch von Siegeln) die Rede, s. beisplelsweise Miih. D. 34, S. 80 + 184. (229. 
Muharrem 986/ 7. IV. 1578); Mtih. D . 52, S. 52 + 113 ( Hi. R a mazan 991/ 
2. X. 1583) , S . 205 + 535 (23. Zilhlcce 991/ 18. I . 1583), S. 285 + 757 ( g~trre-i 

Rebl' I 992/ 13. ill. 1584), S. 334 + 889 (gurre-i Rebl' I 992/ 13. lll.1584) ; MUh. 
D. 60, S. 12 + 27 ( 20 ~evval 993/ 15. X . 1585 ), S. 179 + 417 (22. Mubarrem 
994/ 13. I . 1685), s. 284. + 6M ( 28. Cemazl n 994/ 16. VI. 1586). 
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Dingen, die fiir meine erhabene Person wichtig sind. Ihr 
sollt Euch nicht urn anderes kiimmern, und vor Behin
derung sowie Nachlassigkeit und Milde besonders auf 
der Hut sein. Und Ihr sollt, welche Summe von ak9es fur 
die erwahnten Produkte [auch] ausgegeben und von der 
Anleihe welchen emins lauch] genommen wurden, eine 
Quittung auf die Ruckseite dieses erhabenen Befehls 
schreiben und dem emin aushandigen, von dem man die 
ak9e erhielt, damit er sie zur Zeit. der Saldierung vorzeige 
und gema13 der Abrechnung des Kommissars (muba§ir) 
auf seine Schulden anrechnen lasse. 

So sollt Ihr wissen und dem erhabenen Handzeichen 
Vertrauen schenken. 

Geschrieben am 5. Tag des Monats Rebi' II im Jahre 
1017. 

In der Residenz 
Konstantinopeln 

Der Inhalt dieses Befehls zeigt, daB die Erledigung von Bestel· 
lungen fUr das Saray nicht immer so reibungslos vonstatten 
ging, wie man dies in Istanbul gerne gesehen hatte. DaB die Be
sitzer von Obstgarten auf der Insel Kos'5 nicht gerade Schlange 
standen, ihre Produkte dem Saray verkaufen zu dtirfen, zeigt 

75 Die Insel Kos hatte im 14.. und 15. Jahrhundert zum Terrltorlum des 
Johanniterodens von Rhodos gehort und wurde nach der Kapltulation det· Rit
ter (Dezember 1522) kampflos dcm Osmanlschen Reich elnverlelbt. Nachdem 
die Insel 1601 von der spanischen und 1604 von dcr maltcslschen Flotte ver
wUstet worden war, wurde die Stadt Kos 1612 vorUbcrgehend durch die Tos
kaner besetzt. 

Die Bcvolkerung der sehr fruchtbarC:l Insel litt In osmanlscher ( und vor
osmanlscher ) Zeit stark unter Malarlo., die erst wahrend der ltaUenlschen 
Verwaltung (1912--1948) ausgerottet wurde. Seit 1948 gchort dle Insel zu Grle
chenland und war daher vom Bevolkerungsaustausch des Lausanner Vertrages 
ntcht bctroffen. Somit bat Kos heute noch einige hundert tUrklsche Einwobner. 
Die hauptsll.chllchen Produkte der Insel sind nach wle vor Zitrusfrilchte, Weln
trauben und Getrelde. Zur Geschichte von Kos s. Peter W. HAIDER, Kos, In : 
Siegfried LAUFFER (Hrsg. ), Griechcnla!t<l: Le:rikon der hi8tori8chclt SU.itten 
110il d~m .Mtfli.ltgell bi.s zur Ge!Jenwart. MUnchen 1989, S. 348-351 und die dort 
genannte Llteratur. S. a. CUINET. J..a Turquie d'Asle. S. 432-4.37. 
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auch ein sehr ahnlicher Befehl vom 9. Cemazi II 1018/ 9. 9. 1609 
(Nr 11), in dem die «gleichen Produktel> in der Menge des Vor
jahres bestellt werden und ebenfalls ausftihrlich auf die Probleme 
hingewiesen wird, die sich beim Einkauf auf Kos ergeben konnten 
und die in der auch oben geschilderten Art zu lOsen seien. Da die 
Einkaufe -wie oben (Dokument Nr. 13 ) ausdrucklich angefuhrt
auf der Basis der narh-Preise und nicht derer des freien Marktes 
getatigt wurden, war bei den Produzenten nicht unbedingt der 
Hof, sondern der besser zahlende Kunde Konig16• 

Sechs Bestellungen (Dokument Nr. 23, 25, 27, 29, 31, 33) in 
unserem Konvolut sollen hier nicht naher behandelt werden, da 
sie an verschiedene Orte der anatolischen Westkiiste gerichtet 
sind. Es handelt sich um Auftrage fiir Lieferungen von Obst ( di
verse Feigensorten, Mandeln, Granatapfel, Banane.n, Rosinen und 
andere Trockenfri.ichte), Honig, Wachs, Olivenol, Seife und Baum
wollgarn etc. In zwei Dokumenten (Nr. 25 und 29) werden eben
falls die Probleme angesprochen, die sich aus der Bezahlung nach 
dem narh-Preis ergeben; abgesehen von den Zwischenhii.ndlern 
(madrabaz), wird bier die begehrte Ware vor allem durch ((frii.n
kische Schiffell erworben~7• 

Die restlichen 11 Dokumente sind durchweg Quittungen fUr 
Gelder, die zwischen Dezember 1606 und Marz 1610 aus der mu
kata'a von Chios und Izmir fur Lebensmittellieferungen u. a. vor
geschossen wurden, insgesamt die stolze Summe von 1 116 480 
akr;e. Wie aus den Beglaubigungen auf den Urkunden durch die 
jeweiligen kad1s hervorgeht, wurden sechs der Quittungen (ins
gesamt 774 800 akr;e) in Izmir (Nr. 24, 26, 28, 30, 32, 34) und fi.inf 
(insgesamt 341 680 ~e) in Chios (4a, 9, 10, 12, 14) ausgestellt. 
Setzt man die freilich nicht allzu detaillierten Angaben zu den 
Produkten, fi.ir die das Geld ausgegeben wurde, mit dem Ausstel-

76 Vgl. dazu a. GOFFMAN, Izmir, S. 36 u. 43 f. Die kUnstllch niedrig ge
haltE'nt>n narh-PrE'lSI' versuchte man wohl nuch andernort.s scit jeher zu umge
hen; s. beispielsweise Miih. D. 5, S. 156 + 129 (Samsun, 18. Muharrem 973/ 
15. 8. 15615), S. 148 + 1149 (Iznik, 14. Reb!' I 973/8. 10.11565), S. 153 + 362 
(Izmir u. Foca, 14. Rebi' I 973/8. 10. 1565), S. 194 + 483 (Teklrdag-, 11. Rebi ' 
rr 973/5.11. 1565), s. •98 + 1353 (Serres. 4. Ramazan 973/25. 3. 1566). 

77 S. dazu a. GOFFMAN, Izmir, S. 41-4.5. 
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lungsort der Urkunden in Beziehung, so zeigt sich, daB Lieferun
gen von der anatolischen Westktiste, wie Trockenfriichte, Baum
wollstoff (astar), Baumwollgarn, Wachs, Feigen, Vignabohnen 
(bogriilce) und Honig, in lzmir bezahlt wurden, offenbar aus den 
dortigen Hafengeldern. Lieferungen, die hingegen eindeutig aus 
Chios stammten, wurden auch dort -wohl ebenfalls aus den loka
len Einktinften- bezahW'. Einen Sonderfall stellt das Dokument 
Nr. 12 dar. Dort hei.Bt es n8.mlich: <<nach altern Herkommen [wird] 
das Geld ftir Zitronensaft und andere Produkte, die aus Kos (.i:s
tankoy) bezogen werden, aus der erwahnten Steuerpacht [von 
Chios] tibergeben)). Die mit den Elnkaufen beauftragten Hofbe
amten erhielten die benotigten Summen wahrend der gesamten 
Zeitspanne von tiber drei Jah.ren stets von dem jiidischen Steuer
pachter Abraham Elkaz veled-i David, der sich in Izmir zuweilen 
durch einen gewissen Haim veled-i Yasil vertreten lieS (Dokument 
Nr. 24 u. 30). Jener mii.ltezim Abraham, der bereits 1597-8 die 
mukata'a von Chios und Izmir gepachtet hatte (s. oben), behielt 
offensichtlich seine Funktion tiber das Jahr 1610 hinaus bis min
destens 1618"'. Er diirfte somit mit dem von Haim Gerber ange
tiihrten jiidischen Steuerpachter identisch sein, der in der ersten 
Halfte des 17. Jahrunderts <<jahrelang1> die Chioter Zolle gepach
tet hatte•o. 

Bis zum Ende der tiirkischen Perlode scheint sich die Struk
tur der chiotischen Wirtschaft kaum nennenswert verandert zu 
haben. So fiihrt der franzosische Geograph Vital Cuinet Ende des 
19. Jahrunderts als Exportartikel just die Produkte an, die wir 
bereits vom Beginn des 17. Jahrunderts kennen: Das wichtigste 
Erzeugnis war nach wie vor Mastix, von dem pro Jahr rund 80 000 
okka, bzw. 100 000 kg (zu 4 Mecidiye/ 16-18 franzosische Franc pro 
okka) exportiert worden seien. Daneben habe es eine beachtliche 
Ausfuhr von Zitronen und Organgen -nach Izmir, Istanbul, aber 

78 Vgl. Anha.ng : Tabelle U. 

79 s. GOFFMAN, /zmir, S. ~. wo er jedoch als lbrahlm al-Kaz erscbeint. 
In unseren Dokumenlen wird er jedoch elndeuUg als Abraham Elkaz gefilltrt; 
Elkaz ist ein bekannter jtidischer Famillenname hlspa.no-arabischcn Ursprungs 
(freundllche Mittetlung von Frau Dr. Minna Rozen). 

80 GERBER. Jewish Taxfarmers l.n the Ottoman Empire, S. 147. 
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auch nach Ru!Uand- gegeben ·: 150 000 Kisten a 150 Orangen pro 
Jahr (2 Mecidiye pro Kiste, bzw. 10 Para pro Orange) . Pro Jahr 
babe Chios rund 3 000 000 0!"8..Ilgen · verkauff4". AuBerdem se1en 
jahrlich 180 000 okka/ 162 000 kg Mandeln nach RuBland, Anatoli
en und 1\gypten exportiert worden, zu 6 Piaster pro okka. Der Ge
samtwert dieser Exportgiiter habe pro Jahr um die 65 000 Piaster/ 
1,5 Millionen franzosche Franc betragen12• 

1850 wurde in Chios eine Marlneschule eingerichtet, die sich 
an den Bed'ilrfnissen der damaligen modemen Dampfschiffahrt 
orientierte". Die Standortwahl kann kaum zufalllg gewesen sein; 
immerh1n stellte die chiotische Schiffahrt Ende der 90er Jahre des 
19. Jahrhunderts einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar, der 
vermutlich nicht von heute aut morgen entstanden sein dftrfte. 
Laut Cuinet besaBen die Chioten die stolze Zahl von 440 Schitfen 
verschiedener Tonnage.... Ob dies eine neuere Entwicklung war 
und wie dieser Wirtschaftszweig 1m Chios des 17. Jahrhunderts 
&ussail, liBt sich anband unseres Materials nicht sagen. 

Die heutige 6konomie der Insel wird noch von einem zusatzli
chen Faktor bestimmt : dem Tourfsmus. Kaugummi fftr den Sul
tan h1ngegen llefert Chios schon langst nicht mehr; dennoch 1st 
der MS.stix ein wesentllcher P.roduktionszweig des Eilands geblle
ben, so daB es noch 1nimer seinen turldschen Namen vollig zu 
Recht tri.gt: SakiZ Adas1- Mastlx-Insel. 

• •• 
Als w1r began.nen, uns mit der Geschichte des Eilandes und 

den hier vorgestellten Materialien zu beschii.ttigen, · glaubten und 
hof!ten wir, unseren Freund Klaus Schwarz 1n diese Arbeit ein
beziehen zu konnen: der die grtechische Inselwelt so oft und so 
gem bereist hat. Damals ahnten wir nicht, daB dieser kleine 
Beitrag seinem Andenken gewidmet sein wiirde. 

81 CUINET, La Turquie d' Asle, S. U6. 
82 CUINET, La Turquie d'Asie, S. 417. 
83 All thsnn GEN<,;ER. Saklz Adasmda A~Llan Ozel Bahriye Mektebl , In : 

Giittoy-Dogf4. AvrupG Arll§tlrmalan Dergi8( 8-9 {1980 ), S. 103-ll6. 
84 CUINET, La Turquie d ' Aslc, S. 4.27 f. 



PRODUKTE AUS CHIOS FUR DIE SARAKKUCHE NACH M.M. 4378 

OOI<.N" DATUM MAST1X ZJTROIE~ ZlliiCieO f'OioWE. 8I.OT<H- ZWIEBEI.N KNJIIl.IIJCH PAPIER ZINN ZITRONAT PISTAZIEII -(Saklz) (Unlal) SAFT RANZEH AROMA ~I (.-.all) (kaQd) '{l<alay) ZITRONEN o-1 DRN«lEI< 
(lib-limon) (lu~) ........ , ,._ 

N°13 
3.5.1606 6 Kisten 40 Faso 20 100 40.000 6Huzme 30 

Kantat Karlar Skld< Kantar 

N°5 19.7.1608 20.000 30 Fas 10.000 1000 1000 

S10d< S10d< SKick SKick 

23.7.1608 6Kisten 60 Fass 30 2000 100.000 5Huzme 50 
N"4 Kantar Kat11ar Kie Kanlar 

""' s• 4 Kis1en 40 Fass 
.. 

18.4.1609 20 1000 40.000 500 3D 

Kanlar Kanlar S111ck Huzme Kantar 

9.9.1609 20.000 30 Fass 10.000 1000 
N°11 SUid< SUid< SIOck 

Tabelle 1- Produkte aus Chlos fOr.die saraykOche nach M.M. 4378 



TABELLEII 

ABTEILUNG D. 

Nr. DATUM SUMME HOFBEAMTER MOLTEZIM PRODUKTE MATBAH-l 'AMIRE 

-
31.12. 

14 
1606-
9.1. 

71.820 Kilari Mehmed ~ 
Abraham V.-i 

David 
I 

1607 
17.-27.4 Helvac1lar BOIOkba§l Ab-1 Limon 

12 66.950 Hacc1 Mehmed 
. 

V.s. Kilar-1 'Amire 
1608 

4.-14.6. 73.710 
Piri Be!} b. H1z1r 2 Kisten Mastix 

10 vom 193. BOIQk . Ab-1 Limon, Kilar-1 'Amire 1608 der Pfortenreiterei Ab-1 ~Okufe, 
(yevmi 19 Ak~e) Fracht 

28.12. ' • 

4a 1608- 70.000 Helvac1 'Ali Be!} . Ab-1 Limon Helvahane-i 

7.1.1609 b. 'Abdullah v.s., Fracht 'Amire 

1 Klste Mastix, 
17.- 25 Fass Ab-1 

9 26.11. 59.200 Kilari Mehmed BeO . 
Limon, 395 Okka Kilar-i 'Amire 

1609 Ab-1l;lOkute 
vs., Fracht 

Tabella II-Lieferungen aus Chios (Kos)- Quittungen 
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