
DER MAKEDONISCHE SCHILD 
ALS PROPAGANDISTISCHES MITTEL 

IN DER HELLENISTISCHEN ZEIT* 

KATERINILIAMPI 

Die wichtigsten Informationen zum makedonischen Schild bietet 
in der antiken Uberlieferung Asklepiodotos1, der Verfasser der Tak-
tika, und in seiner Nachfolge Aelianos2. 

Andere Texte, wie auch einige inschriftlichen Zeugnisse, sind in 
dieser Hinsicht weniger ergiebig, zumal sie sich weitgehend auf eine 
bloBe Erwàhnung beschranken3. Dafur aber bieten die archaologi-
schen und numismatischen Zeugnisse (vgl. u.) wertvolle Anhalts-
punkte zur Erganzung seines Bildes, das sich definitionsgemaB fol-
gendermaBen darstellen laflt: Als makedonisch wird ein kreisrunder 
Bronzeschild4 bezeichnet, dessen Flàche durch mehrere Kreisseg-

* Der vorliegende Aufsatz ist die erweiterte Fassung des Vortrages, der beim XIII. 
Internationalen Kongress in Berlin, Juli 1988 gehalten wurde. Eine ausfuhrliche 
Untersuchung der Verfasserin zu diesem Thema wurde 1988 von der Philosophi-
schen Fakultat der Universitat des Saarlandes (Prof. Dr. P.R. Franke) als Disserta
tion angenommen und wird demnachst gedriickt: K. Liampi, Der makedonische 
Schild, Bd. I - II, (Diss. 1988). 

1. Asklepiodot., Takt. 5, Ι: Των δέ τής φάλαγγος ασπίδων αρίστη ή μακεδόνικη χαλ-
κη όκτωπάλαιστος ού λίαν κοίλη. 

2. Aelian., Takt. 12: 'Ασπίς μεν ο<δν εστίν ή αρίστη χαλκη, Μακεδόνικη, ού λίαν κοί
λη, όκταπάλαιστος. 

3. Liampi Ι, a.a.O. S. Iff. 
4. Wahrend die literarischen und epigraphischen Quellen wiederholt zwischen χρυσά-

σπιδες, άργυράσπιδες und χαλκάσπιδες bei makedonischen Truppeneinheiten dif-
ferenzieren, beweisen die archâologischen Befunde, da6 der makedonische Schild 
aus Erz angefertigt war und entsprechend dem militârischen Rang seines jeweiligen 
Tragers vergoldet oder versilbert wurde, vgl. Liampi I, a.a.O. S. 34ff. 
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mente unterteilt wird, wobei sich ein Mittelfeld und Zwischenràume 
bilden, die mit oder ohne Verzierung sind (Abb. 1). Der Schmuck 
im kreisrunden Mittelfeld variiert sehr stark: Es kommen Blitz, Tel-
lerfackel, Doppelaxt, Stern, Keule, Kopf des Pan und des Héros Per
seus u.a. vor. 

Im Gegensatz zu anderen - so ζ.Β. Hoplitenschilden - a) gibt es 
beim makedonischen Schild in seiner Grundform keinen abgesetzten 
Rand; hier beschrànkt man sich auf eine Randandeutung, die durch 
eine Schichtiiberlappung des Materials bewirkt wird, und b) ist der 
makedonische Schild gemàB Asklepiodotos und Aelianos (vgl. Anm. 
1, 2) όκτωπάλαιστος, d.h. sein Durchmesser umfaBt acht Palamen, 
die nach Herodotos etwa 0,62m entsprechen; somit ist er mindes-
tens 0,20m kleiner als der Hoplitenschild6. 

Der Schild mit Sternschmuck auf seiner Flâche gehôrt zwar auf-
grund seiner GrôBe und seines fehlenden Randes der Gattung des 
makedonischen Schildes an. Die geringe Zahl erhaltener «Sternschil-
de» wie auch ihre wenigen Darstellungen in der bildenden Kunst 
(vgl. Anm. 7) und in der Numismatik (vgl. Anm 7) unterscheiden 
ihn jedoch vom «Kreissegmenten - Schild». Letzt *rer ist sowohl als 
Waffe wie auch als Motiv in der Kunst weit verbreitet, wàhrend ers-
terer als ein primâr dynastisches Emblem8 nur vom Konig oder sei-

5. Herodot. 2, 149. 
6. Der Durchmesser des Hoplitenschildes schwankt zwischen 0,80 - in , vgl. A. J. 

Reinach, La frise du monument de Paul Emile, Delphes, BCH 34, 1910, p. 444; 
M.M. Markle, Macedonian Arms and Tactics under Alexander the Great, in: Stu
dies in the History of Art, Vol. 10, Washington 1982, S. 92, der den Kreissegmenten 
- Schild als Hoplitenschild betrachtet, den von Asklepiodotos (vgl. Anm. 1) be-
schriebenen kleinen Schild hingegen ohne Begriindung als Sartssa - Schild. 

7. z.B. a) der mit Namen versehene Bronzeschild des pontischen Kônigs Phar-lakes, 
vgl. Liampi I, a.a.O. S. 17, 83, b) dergemalte Schild im Grab des Lyson und Kalli-
kles von Lefkadia / Makedonien, vgl. Ch. Makaronas - S. G. Miller, The Tomb of 
Lyson and Kallikles, Archaeology 27, 1974, p. 248f, PI. 18, 19, c) auf den makedo
nischen Pràgungen als Hauptmotiv als auch als Beizeichen, vgl. H. Gaebler, Die 
Antiken Munzen Nord - Griechenlands III, 2, Berlin 1935, S. 58, Nr. 7; S. 92, Nr. 1 
S. 94, Nr. 2; S. 103, Nr. 1 ; S. 132, Nr. 1-4. 

8. Seine vielfaltige Darstellung z. B. auf der goldene Lamax aus dem Philipp - Grab in 
Vergina, vgl. Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα, Oi βασιλικοί τάφοι, 'Αθήνα 1984, σελ. 166, 
Είκ. 135, oder auf verschiedenen goldenen Danakai, vgl. Treasures of Ancient Macedonia 
(ed. N. Yalouris, K. Rhomiopoulou), Archaeological Museum of Thessaloniki, 
Athen 1978, p. 36, Nr. 28; ferner eine Gruppe von drei Miniaturkriegern, die je-
weils einen Schild mit Stem tragen und zusammen ein Diadem bilden, vgl. Δ. Λα-
ζαρίδης, 'Ανασκαφή Άμφιπόλεως, Prakt 1958, σελ. 82, Εικ. 59β, bezeugt, daB der 
Stern, der als astrales Symbol im griechischen Raum bereits sehr bekannt war, auch 
vom makedonischen Herrscherhaus iibernommen und gebraucht worden ist, nicht 
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ner engsten Umgebung getragen wurde, wo wahrscheinlich eine eige-
ne militàrische Abteilung dieser Schildtràger gebildet wurde. 

Eingang in die Bewaffnung des makedonischen Soldaten durfte 
der «Kreissegmenten - Schild» wahrscheinlich zur Zeit des Konigs 
Archelaos I. (413-399 v. Chr.) gefunden haben. Die Neuemngen in 
Stratégie und Taktik, die dieser bedeutende militàrische Reformator 
nach dem Zeugnis des Thukydides9 initiierte, erforderten auch eine 
neue Art der Ausriistung. Dieser neue Schild wurde in die makedo
nische Infanterie eingeftihrt und von Schwer- und Leichtbewaffneten 
getragen10; ob er auch bei der Reiterei Verwendung fand, laBt sich 
nicht mit Sicherheit sagen, da nur eine einzige bildliche Darstellung 
darauf hinweist11. 

Die weite Verbreitung, die der makedonische Schild als Waffe 
und als Motiv in der bildenden Kunst erfahren hat, laBt sich durch 
das Bestreben der Diadochen, der Epigonen und ihrer Heere erklâ-
ren, anlafilich der zahlreichen Auseinandersetzungen, ihre makedo
nische Abstammung zu demonstrieren. Aber auch die Makedonen 
selbst, sowohl ihre Kônige, als auch die Poleis und Landschaften, be-
dienten sich auf ihrer Suche nach propagandistisch verwertbaren 
Symbolen dieses Schildes, den sie aus der Ebene des Realen in die 
Sphàre des Symbolischen hoben und damit zu einem Emblem «eth-
nischer», und nicht zuletzt auch dynastischer Ausprâgung machten. 
SchlieBlich wurde er auch von anderen Griechen unter makedoni-
scher Macht stehenden oder ursprunglich makedonienfeindlichen 
Stâdten und Staaten als Statussymbol benutzt. 

Diese vielfaltige Verbreitung ist insofern einzigartig, als wir hier 
zum ersten Mai den Bedeutungswandel einer Waffe zu einem in der 
Kunst beliebten Motiv mit symbolischem Gehalt verfolgen kon-
nen12; anfangs als bloBes Kriegswerkzeug gemeint, bekommt er in 
der hellenistischen Kunst propagandistische Prâgung und wird 

zuletzt in Verbindung mit seinem von Herodot. 8, 137 uberlieferten Griindungs-
mythos. 

9. Thuk. 2, 100, 2. 
10. Liampi I, a.a.O. S. 55ff. 
11. Es handelt sich hierbei um die Kampf - Szene auf einer GiirtelschnaUe von Basse -

Selçe / Albanien, vgl. Shqipena Arkeologjike, Tirane 1971, PI. 47. 
12. Der ebenfalls auf den Miinzen abgebildete bôotische Schild, vgl. W.R. Roberts - B. 

Head, The Ancient Boeotians and the Coinage of Boeotia, Cambridge 1895 (ND 
1974)'passim, wurde von anderen Kunstgattungen nicht iibernommen und wahr
scheinlich auch nicht als reale Waffe benutzt, so daB er keineswegs die Ver
breitung und die Bedeutung des makedonischen Schildes hatte. 
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schlieBlich sogar in Rom und in makedonischen Ateliers unter rorni-
scher Herrschaft verwendet, bis er definitiv ausstirbt. Eine klare 
Klassifizierung der unterschiedlichen Symbolik des makedonischen 
Schildes fehlt bei den literarischen Quellen; doch ist nicht auszu-
schlieBen, daB die zeitgenôssischen Autoren nicht sonderlich be-
miiht waren, antiquarische Details wiederzugeben, die dem GroBteil 
der Leserschaft sowieso bekannt waren. 

Um die Entwicklungsphasen des makedonischen Schildes als 
Symbol herauszukristallisieren, kônnen verschiedene archâologische 
und numismatische Anhaltspunkte herangezogen werden. Dabei ist 
nach den Personen und Gruppen zu fragen, die den Schild als Sym
bol verwendeten sowie nach seiner Auswirkung auf Heer und Gesell-
schaft. Anfanglich als defensive Waffe gebraucht, gewann er im Rah-
men der militarischen Innovationen im ausgehenden 5. und den er-
sten Jahrzehnten des 4. Jhs. v. Chr. im makedonischen Heer mehr 
und mehr an Bedeutung, die sich im Hellenismus, zur Zeit der Aus-
einandersetzungen mit Rom und danach zuerst noch steigerte, im 3. 
Jh. n. Chr. aber verloren ging: Kaiser Caracalla verhalf ihm zu Eh-
ren, als er die makedonische Phalanx und die makedonischen Waf-
fen wieder ins Leben rief13. Leider brachte die archâologische For-
schung bislang nur einen einzigen Schild, aus der vorrômischer Zeit 
an das Tageslicht, der in Dodona gefunden wurde (vgl. u.)14. Umso-
mehr aber findet der makedonische Schild als Bildschmuck kiinstle-
rische Adaption. Der Bronzeschild aus Ofyrnpia15 (Abb. 2) vom 
Ende des 5. / Anfang des 4. Jhs. v. Chr., der aufgrund seines kleinen 
Formates (ca. 0,30m) nur ein Dekorations - Stuck war, bestàtigt, daB 
der makedonische Schild damais als Waffe schon bekannt und in 
Gebrauch war. Aber schon bald nach der Mitte des 4. vorchristli-
chen Jhs. wird er als Symbol auch in der Kunst verwendet16; als 
Miinzsymbol makedonischer Prâgestàtten erstmals unter Philipp II. 

13. Zur Phalanx, vgl. Cass. Dio 78, 7, 1; zu Caracalla's Alexandromanie, vgl. Cass. 
Dio 78, 9; ders. H.A. Car. 2, 1-2. 

14. Kiirzlich wurde von Frau P. Adam-Veleni am funften Intemationalen KongreB «An
cient Macedonia» in Thessaloniki 11-15 X. 1989 ein Bronzeschild des Kreissegmente-
n-Typs aus Fiorina vorgestellt. Nach freundlicher Mitteilung von N. Ceka / Tirana, 
wurde kiirzlich in Albanien bei Ausgrabungen ein makedonischer Bronzeschild gef
unden, der noch unpubliziert ist. 

15. Liampi I, a.a.O. S. Iff. 
16. So z.B. die gemalten Schilde aus dem Grab in Katerini / Makedonien, Mitte des 4. 

Jhs. v. Chr., vgl. Αίκ. Δεσποίνη, Ό τάφος τής Κατερίνης, AAA 13, 1980, σελ. 
198-209, vgl. Tafeln bei Liampi II, a.a.O. T. 2, Nr. 3-4. 
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1. Fragment eines Bronzeschildesaus Dodona; Museum loannina. Inv. 1951 

· • * * * » * " 

2. Bronzeschild aus Olympia; Museum Olympia, Inv. M 356. 
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und Alexander III.17. Dadurch sollte der Schild die steigende Bedeu-
tung des makedonischen Heeres und die kriegerischen Erfolge der 
Makedonen im Rahmen ihrer Ausdehnungs - Politik zum Ausdruck 
bringen. 

Dieser Symbolgehalt ist stark «ethnisch» ausgeprâgt, doch muB 
man dies differenzieren: 
a) Zum einen wird dem anfangs rein militârischen und danach auch 
«ethnischen» Charakter dadurch Rechnung getragen, daB der Schild 
sozusagen stellvertretend fur das makedonische Heer steht und so et-
was uber die Herkunft der Bewaffheten aussagt. Von Bedeutung ist 
in diesem Zusammenhang der schon erwâhnte Schild, der von Pyrr-
hos nach der Schlacht gegen Antigonos Gonatas am Aoos (274 v. 
Chr.)18 als Beutewaffe dem Zeus von Dodona geweiht wurde, wie sei
ne Inschrift bezeugt19 und ein solcher Kreissegmenten-Schild ist. Auf 
paionischen Pràgungen laBt sich der niedergesunkene Feind auf-
grund seines makedonischen Schildes mit einem Makedonen identi-
fizieren; der siegreiche Reiter selbst muB daher ein Paioner sein20. 
Auf den Miinzen des aitolischen Bundes vom 3. Jh. v. Chr. sitzt die 
personifizierte Aitolia auf einer Basis aus erbeuteten Waffen21; da-
runter ist deutlich ein makedonischer Schild zu erkennen, eine 
bewuBte historische Remineszenz an eine Niederlage, die das make
donische Heer durch die Aitoler erfahren hat22. In diesen Rahmen 
d.h. mit dem makedonischen Schild etwas auszusagen bzw. demon-
strierend, gehôren die oft nur zeitweise mit Makedonien verbiindeten 

17. G. Le Rider, Le monnayage d' argent et d' or de Philippe II frappé en Macédoine 
de 359 à 294, Paris 1977, p. 50, Nr. 383; p. 59, Nr. 460-61; p. 124 (Miinzen Phi-
lipps II.); SNG Cop. (Macedonia) 668-9; Gaebler 1935, S. 172, Nr. 4 (Miinzen Ale
xanders d. Gr.). 

18. Plut., Pyrrhos, 26, 3-6;Paus. 1, 13,2-3. 
19. Σ. Δάκαρης, 'Ανασκαφή τού Ίεροΰ τής Δωδώνης, Prakt 1968, σελ. 58. 
20. Η. Gaebler, Die Pràgung der paionischen Kônige. Die Lage von Damastion und 

Pelagia, ZfN 37, 1927, S. 238ff. sah den niedergesunkenen Krieger als Perser an, 
vgl. aber dagegen Liampi II, a.a.O. S. 128f. 

21. BMC (Thessaly to Aetolia), p. 194, Nr. 4; p. 195, Nr. 6. 
22. Es bleibt ungewiB, auf welchen Sieg der Aitoler uber die Makedonen sich dièse 

Darstellung bezieht. Die moderne Forschung orientiert sich an zwei Môglichkeiten: 
a) Entweder bezieht es sich auf einen Sieg uber Lykiskos, einen Strategen Kassan-
ders, so C. Seltman, Greek Coins, London 1933 (ND 1955), p. 254, oder, wie A. J. 
Reinach, Un monument delphien. L' Etolie sur les trophées gaulois de Kallion, 
JIAN 13, 191.1, p. 227 annimmt, auf einen spateren Sieg der Aitoler iiber Deme-
trios Poliorketes um 289 v. Chr.; zur Problematik vgl. D. Mendels, Aetolia 331 
-301: Frustration, Political Power and Survival, Historia 33, 1984, p. 129-180. 
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Poleis; er findet sich auf Urkundenreliefs aus Gonnoi , als Avers-
typus auf akarnanischen24 und thessalischen25 Pràgungen, aber auch 
als Gegenstempel auf fruheren thessalischen Miinzen 6, die sich be-
reits im Umlauf befunden hatten. 
b) AuBerdem wird nicht selten dem ursprunglich rein «ethnischen» 
ein demonstratives Element hinzuaddiert und somit dem makedoni
schen Schild die Dimensionen eines Statussymbols verliehen. In die-
sem Sinne wird er auf den Miinzen der Militârkolonien Kleinasiens 
sowie von den neugegriindeten Dynastien und ihren Heeren - all-
gemein von den Makedonen nach dem Feldzug Alexanders d. Gr. in 
Kleinasien - in groBerem AusmaB verwendet: 
1. Neben den archàologischen Funden wohl aus Selge in Pisidien27, 
wie auch aus den Nekropolen von Gerdek-Kaya28 und Ajasin in 
Phrygien29, weisen vorwiegend die von kleinasiatischen Munzstâtten 
herausgegebenen Miinzen mit dem makedonischen Schild als Motiv 
auf das makedonische Element hin, das entweder in Garnisonen, 
oder in den Militârkolonien bzw. in neugegriindeten Stàdten den 
Kern bildete. Damit ergànzen sie die Informationen der antiken 
Uberlieferung uber den vorherrschenden makedonischen Charakter 
der entsprechenden Stâdte, ζ.B. fur Mylasa / Karien30, das syrische 
Karrhae31, das phoinikische Marathos32, aber auch fur Selge / Pisi-

23. B. Helly, Gonnoi, Amsterdam 1973, p. 13, Nr. 12; p. 14, Nr. 13; p. 37, Nr. 37; p. 
52, Nr. 48; p. 53, Nr. 49; p. 64, Nr. 67a; p. 174, Nr. 150. 

24. BMC (Thessaly to Aetolia), p. 124, Nr. 1 - 2; p. 138, Nr. 1. 
25. E. Rogers, The Copper Coinage of Thessaly, London 1932, p. 18, Fig. 3. 
26. SNG Evelpidis (Macédoine) 1451. 
27. Liampi II, a.a.O. S. 43f, 46f. 
28. E. Haspels, The Highlands of Phrygia, Sites and Monuments, Princeton - New 

Jersey 1971, p. 305, Nr. 24, PI. 613, Nr. 24. 
29. F.v. Reber, Die phrygischen Felsendenkmâler, in: Abh. Ak. d. Wiss. Miinchen 21, 

1898, S. 592, T. 11, Nr. 14. 
30. Gaebler 1935, S. 177, Nr. 1-3; zum makedonischen Element, vgl. Liampi II, a.a.O. 

S. 224. 
31. E.T. Newell, The Coinage of the Western Seleucid Mints from Seleucus I to An-

tiochus III, New York 1941 (ND 1977), p. 48, Nr. 789-795, PI. 6, Nr. 8-15; die Stadt 
war eine makedonische Grundung, vgl. R.A. Hadley, Deified Kingship and Propa
ganda Coinage in the Early Hellenistic Age: 323-280 B.C., Univ. Micr. Ann Arbor 
- Michigan 1983, p. 43ff. 

32. D.C. Baramki, The Coin Collection of the American University of Beirut Mu
seum, Palestine and Phoenicia, Beirut 1974, p. 162, Nr. 1; zum makedonischen 
Element, vgl. Liampi II, a.a.O. S. 258. 
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dien und Apollonis, Philadelphia und Hyrkanis in Lydien . Hier 
fungiert der makedonische Schild als «type parlant», was auch mit 
der Beobachtung von L. Robert ubereinstimmt: «il n' était pas pour 
la ville de moyen plus clair de manifester son origine macédonien
ne»35. 

Unter dem allgemeineren Begriff «Makedonen» in Kleinasien36 

ist bis in die rômische Zeit hinein zu unterscheiden zwischen: 
den makedonischen Sôldnern und dem makedonischen Bevôlke-

rungsteil in den Stàdten, 
der aufgrund ihrer Abstammung priviligierten Uberschicht, die 

sich als «Makedonen» bezeichnen, 
den Truppen, die sich aufgrund ihrer Bewaffnung «Makedonen» 

nennen. 
Der Titel «Makedonen» und das ihn begleitende Motiv des ma

kedonischen Schildes zeigt das Bestreben der Diadochen, aber auch 
ihrer Heere, durch den Hinweis auf ihre Abstammung ihren hôheren 
sozialen Status im Staat zu propagieren. 
2. Von den dynastischen Hàusern des Ostens wurde der makedoni
sche Schild als Bildtypus im Repertoire der kôniglichen Miinzstâtten 
ausschlieBlich bei den Seleukiden verwendet. Seleukos I. und Antio-
chos I. haben verschiedene Bronzeserien37 gepràgt, die als Hauptmo-
tiv den makedonischen Schild zeigen. Im Médaillon darauf findet 
sich meist eine symbolhaltige Thematik, die in enger Beziehung zum 
Herrscherhaus steht (vgl. u.). Von besonderer Bedeutung ist eine 
kleine Emission von Bronzemùnzen, welche von der makedonischen 
Grundung Alexandria am Issos fur Antiochos IV. geschlagen wurden 
- mit dem Portrât des Kônigs im Médaillon38 des makedonischen 
Schildes auf dem Avers. Auf den Reichspràgungen der Ptolemaier 
und Attaliden fehlt der makedonische Schild, jedoch weisen numis-
matische und archâologische Zeugnisse auf seine Verwendung hin. 
So z.B. die oben genannten Miinzen der lydischen Stàdte Apollonis, 

33. SNG Aulock (Pisidien) 5297; vgl. auch Liampi II, a.a.O. S. 255. 
34. BMC (Lydia), p. 122, Nr. 1; p. 187, Nr. 1-4; vgl. dazu Liampi II, a.a.O. S. 249. 
35. L. Robert, Villes d' Asie Mineure, Paris 19622, p. 33 (mit Anm. 6). 
36. W. Leschhorn, Mysomakedones, JNG 34, 1984, S. 55-62. 
37. Zu Seleukos I. vgl. Newell, a.a.O. p. 102, Nr. 930; zu Antiochos I. ders., p. 48f., 

Nr. 789-796; p. 105f., Nr. 942-948; p. 79, Nr. 880-1. 
38. E. Babelon, Les rois de Syrie, d' Arménie et de Commagène, Paris 1890 (ND 

1971), p. 82., Nr. 651, PL 14, Nr. 12; BMC (Cilicia), p. 29, Nr. 1; zur Stadt als eine 
makedonische Grundung, vgl. H. Hellenkemper, Das wiedergefundene Issos, Fest
schrift Fischer (hrgs. J. Ozols - V. Thewalt), Koln 1984, S. 43-50. 
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Philadelphia und Hyrkanis (vgl. Anm. 34), deren Grundung eng mit 
den Attaliden verbunden ist. Ferner eine Giirtelschnalle aus Perga-
mon mit einer Kampfdarstellung zwischen Makedonen und einem 
noch unbestimmbaren Volke39, -erstere anhand des makedonischen 
Schildes zu identifizieren. Im ptolemâischen Âgypten wurde der ma
kedonische Schild offenbar auch als Waffe benutzt, wie aus dem 
Fund einer Matrize eines solchen Schildes40 ersichtlich wird; um das 
Médaillon lâuft die Légende ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ (wahr
scheinlich Ptolemaios L). Dièse Legendenfùhrung findet auf den Te-
tradrachmen des Antigonos Gonatas mit makedonischen Schild auf 
dem Avers seine Entsprechung41. Daruberhinaus wird der makedoni
sche Schild auch in der Kunst und im Kunsthandwerk verwendet, 
wie u.a. sein Vorkommen auf einem Knopf belegt, wo er in Verbin-
dung mit dem Symbol des ptolemâischen Kônighauses, dem Adler 
auf einem Blitzbundel, steht42. 
3. SchlieBlich kam er stets in Makedonien selbst vor, als Waffe wie 
als Motiv in Kunst und Kunsthandwerk, wobei sowohl der Hof als 
auch die verschiedenen Stâdte sich permanent seiner bedienten. 
Grabmonumente und Grabstelen im makedonischen und im be-
nachbarten Raum43, wo immer die Makedonen durch die histori-
schen Umstânde prâsent waren, weisen dieses Motiv auf, das gleich-
zeitig das primâre dekorative Element bildete und die Herkunft des 
Verstorbenen sowie auch seine Eigenschaft als makedonischer Soldat 
zum Ausdruck brachte. 

Zusàtzliche Informationen uber seine Ausbreitung im helleni-
schen Raum liefern uns verschiedene archâologische Funde, so ζ. Β. 
die Statuensockel wahrscheinlich zweier makedonischer Kônige aus 

39. A. Conze, AvP J, 1, Berlin 1912, S. 250, Abb. I, handelt hierbei um Galater oder 
Romer, vgl. Liampi II, a.a.O. S. 94f. 

40. C.S. Ponger, Katalog der griechischen und romischen Skulpturen im Allard Pier-
son Museum zu Amsterdan, Amsterdam 1942, S. 180, T. 40. 

41. Gaebler 1935, S. 185, Nr. 1. 
42. V.M. Strocka, Byzantinisch oder Ptolemaisch?, Festschrift Martin Gosebruch zu 

Ehren, Munchen 1984, S. 29-36. 
43. Fur Makedonien vgl. z.B. das Grab von Lyson und Kallikles, hier Anm. 7; Idome-

nai / Jugoslawien: B. Josifovska, Rapport sur les fouilles près du village de Mar-
vinci faites en 1961, Godisen Zbornik na Filozofskiot Fakultet Skopje 19, 1967, p. 
329, Fig. 29; ApolIonia / Albanien: H. Ceka - S. Anamali, Sculptures inédites du 
Musée d' Archéologie de Tirana, Buletin in Universitetit Shtetëror të Tiranës, Se-

* * > * ria Shkencat Shoqérore 13. 1959, p. 115, Nr. 29. J ^ S * F^>> 
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Oropos und Delos . Die kôniglichen Munzstâtten in Makedonien 
gaben im Laufe des 3. Jhs. v. Chr. und bis zur Eroberung Griechen-
lands durch die Rômer groBere Reihen von Silber -und Bronzeprà-
gungen aus. Besonders nennenswert sind in diesem Zusammenhang 
die Silberpràgungen des Antigonos Gonatas46 und die Tetradrach-
men, Drachmen und Bronzen Philipps V.47 vom Ende des 3. Jhs. bis 
zum Anfang des 2. Jhs. v. Chr. In beiden Fallen haben die Miinzen 
einen groBeren Umlaufbereich gehabt, wie aus den Miinzfunden er-
sichtlich wird (vgl. Anm. 64); im makedonischen Schild erscheint 
hier der Pan- oder der Perseuskopf als Médaillon in der Mitte. Es 
wurde sehr richtig in der Forschung bemerkt48, daB es sich hierbei 
um das kônigliche Portràt handelt; somit existiert das «ethnisch» 
-militàrische neben dem dynastischen Element, beide im Dienste der 
Dynastie; unter Berucksichtigung des spezifischen Charakters der 
Munze als verbreiteter Bildtrâger kann man von einem propagandi-
stischen Instrument sprechen. 

Am Vorabend des rômischen Angriffs auf Griechenland wurde 
von den beiden letzten makedonischen Kônigen etlichen Stâdten 
und Distrikten das Miinzrecht verliehen49. Auf diesen Prâgungen ist 
fast ausschlieBlich der makedonische Schild zu finden, der hier wohl 
als Anspielung auf die Aufrustung und die sie tragende altmakedoni-
sche Heeresversammlung verstanden werden soil. Dadurch wird der 
«ethnische» Charakter nochmals unterstrichen. 

Die Bedeutung, die der makedonische Schild als Waffe, aber auch 
als kiinstlerisches Motiv in der hellenistischen Zeit besafi, wird spà-
ter u.a. am Monument des Aemilius Paullus in Delphi50 deutlich. 

44. Β. Πετράκος, Ό 'Ωρωπός και τό Ιερόν τού 'Αμφιάραου, Αθήνα 1968, σελ. 124, 
νρ. 29. 

45. J. Marcadé, Catalogue au Musée de Delos, Paris 1969, p. 367f., PI. 3b. 
46. Gaebler 1935, S. 185, Nr. 1;S. 186, Nr. 2-3; S. 189, Nr." 15-16; vgl. auch Liampi II, 

a.a.O. S. 152f. 
47. A. Mamroth, Die Silbermiinzen des Konigs Philipps V. von Makedonien, ZfN 40, 

1930, S. 277-303; ders., Die Bronzemiinzen des Konigs Philipps V. von Makedo
nien, ZfN 42, 1935, S. 219-251. 

48. Zu Pan, vgl. H.P. Laubscher, Hellenistische Herrscher und Pan, AM 100, 1985, S. 
345f.; zu Perseus, vgl. C. Boehringer, Zur Chronologie mittelhellenistischer Munz-
serien 220-160 v.Chr. (AMUGS 5). Berlin 1972, S. 103f. (mit altérer Lit.). 

49. Als Distrikte, vgl. Gaebler, AMNG III, 1, Berlin 1906, S. 45f., Nr. 115 (Bottiaia); 
S. 38 Nr. 72 (Amphaxitis); als KOINON (MAKE), vgl. ebenda, S. 26, Nr. If.; als 
einzelne Stadt, Amphipolis, vgl. ders. 1935, S. 35, Nr. 38. 

50. H. Kàhler, Der Fries vom Reiterdenkmal des Aemilius Paullus in Delphi, Berlin 
1965 (passim). 
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Auf dem Fries wird der Kampf zwischen Romern und Makedonen 
dargestellt, wobei die letzteren durch ihre Schilde charakterisiert 
sind (vgl. Anm, 50). In diesem Zusammenhang seien schlieBlich 
noch rômisch-republikanische Pràgungen erwâhnt. Im Rahmen ei
ner ausgedehnten Propaganda fur die Herrschaft Roms in Makedo-
nien und im iibrigen Hellas bediente man sich des makedonischen 
Schildes, um damit die Unterwerfung des Feindes bildlich darzustel-
len. In Rom gab es schon eine weit ausgeprâgte Symbolik; Mitglieder 
aristokratischer Familien51 wiesen stolz auf die kriegerischen Erfolge 
ihrer Vorfahren (mos maiorum) hin, die an den makedonischen 
Kriegen teilgenommen hatten, nicht zuletzt aus politischen Absich-
ten. Die Art und Weise, wie der Schild die Tetradrachmen der ma
kedonischen Kônige schmiickte, findet ihre Fortsetzung in der Mitte 
des 2. Jhs. v. Chr., als nach der Auflôsung des makedonischen Ko-
nigreiches der makedonische Schild wieder zum Hauptmotiv der 
makedonischen republikanischen Miinzen wird52. Die Wiederauf-
nahme desselben Motivs im kaiserzeitlichen Makedonien als Miinz-
symbol, also etwa zwei Jahrhunderte nach seiner letzten Darstellung 
in republikanischer Zeit, bedeutet den Anfang einer neuen Phase 
vielfaltiger Emissionen bis zum 3. Jh. n. Chr.5\ 

Die hier kurz umrissene vielfâltige Darstellung des makedoni
schen Schildes in der Kunst vom 4. Jh. v. Chr. bis zum 3. Jh. n. Chr., 
vor allem in der hellenistischen Zeit, in Makedonien und den ôstli-
chen Monarchien, aber spâter auch in Italien und Rom54, machen 
seine weite Verbreitung und die darin liegende Symbolkraft deutlich. 
Die friihere Forschung erklarte das Erscheinungsbild des makedoni
schen Schildes wegen seiner Kreissegmente und des teilweise auftre-
tenden Sternschmucks als Astralsymbolik55. Dies ist unhaltbar, da 

51. M. Caecilius, um 127 v.Chr., vgl. M.H. Crawford, Roman Republican Coinage, 
Cambridge 1974, p. 288, Nr. 263, la; T.Q. Flamininus, um 126 v.Chr., vgl. ders., 
p. 291, Nr. 267, 1 u.a. 

52. Gaebler 1906, S. 53, Nr. 156ff.; S. 62, Nr. 189f.; S. 63, Nr. 195f. 
53. Als KOINON ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ in die romische Zeit, vgl. Gaebler 1906, S. 75, Nr. 

229f.; unter verschiedenen Kaisern, vgl. ebenda S. 76, Nr. 237 (Claudius) bis zum 
Kaiser Caracalla hin, vgl. ebenda, S. 88, Nr. 296. 

54. Paestum / Lucania, vgl. BMC (Italy), p. 278, Nr. 41-43; ausser den republikani
schen Munzpragungen, vgl. o. Anm. 51, ist der Schild im 1/2 Jh. n. Chr. auf einem 
Tonfries dargestellt, vgl. H.v. Rohden - H. Winnefeld, Architektonische romische 
Tonreliefs in der Kaiserzeit. Die antiken Terrakotten (hrgs v. R. Kekulé v. Strado-
nitz), Bd. IV, 1911, S. 218, 297, PI. 119, Nr. 1. 

55. J. N. Svoronos, L' Hellénisme primitif de la Macédoine prouvé par la numismati
que et Γ or du Pangée, JIAN 19, 1918-19, p. 17f.; A. Oikonomides, Coins Fill Hi
storical Blancs, in: Coin World International 14, 1982, p. 64f. 
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die Varianz sàmtlicher Schmuckelemente des Schildes sehr groB ist, 
so z.B. Form und Anzahl (3-8) der Kreissegmente, verschiedene Mu
ster zwischen den Kreissegmenten wie ζ. B. Punkte, Sterne oder 
Blitzbiindel. Gleiches gilt fur das Mittelfeld, das fast immer verziert 
war (vgl. o.). Richtiger ist wohl vielmehr, daB die Oberflâchengestal-
tung beeinfluBt wurde von einem weit verbreiteten Ornament, das 
bei der neolithischen Keramik, auf den protogeometrischen und geo-
metrischen runden Objekten, wie Siegeln, Spindeln, Goldscheiben 
und im Bereich der Toreutik Verwendung gefunden hat: Die Syste-
matisierung und Kombination von Kreisen, Kreissegmenten und 
Punkten eignet sich bestens zur Fiillung einer runden Flàche56. Die 
Entwicklungsgeschichte des Schildes verlâuft seit dem Ende des 5. / 
Anfang des 4. Jhs. v. Chr. in zwei parallelen Strângen: Seine Ver
wendung als Kriegsgerât (vgl. Schild aus Dodona, Anm. 19) und sei
ne Rezeption in der Kunst (wie z. B. im Falle des Grabes von Kateri-
ni, vgl. Anm. 16). Die zwei gemalten Schilde im Grabmonument des 
Toten weisen diesen als Offizier des makedonischen Heeres aus. In 
der zweiten Hâlfte des 4. Jhs. v. Chr. wird der Schild als Beizeichen 
im Feld makedonischer Miinzen verwendet wie andere Bestandteile 
der makedonischen Bewaffnung auch57. Bald danach beginnt er als 
Hauptmotiv in die Miinzprâgung und in das Kunsthandwerk einzu-
dringen58, und sich dadurch rasch zu verbreiten. 

Wie oben erwâhnt, wurde der makedonische Schild in der Kunst 
auch von Nichtmakedonen iibernommen, entsprechend ihrer jewei-
ligen politischen Beziehungen zu der Nordgriechischen GroBmacht. 
Von Freund und Feind Makedoniens verwendet, tritt neben den mi-
litârischen Gehalt ein «ethnischer» (vgl. die bereits erwâhnten cha-
rakteristischen Miinzpragungen der Akarnanen oder Aitoler). So be-
richtet auch Polybios59, daB die Megalopoliten bei der Schlacht in 
Sellasia «εις τον μακεδονικόν τρόπον καθωπλισμένους» auch den 
makedonischen Schild trugen -ein Indiz dafiir, daB noch andere grie-
chische Heere die makedonische Bewaffnung iibernommen haben. 

56. Liampi I, a.a.O. S. 29f. 
57. Le Rider, a.a.O. p. 55. Nr. 186 (Helm); p. 24, Nr. 120 (Schwert); p. 10, Nr. 15 

(Lanze) etc. 
58. Auf den sogenannten «anonymen» Pràgungen, vgl. K. Liampi, Zur Chronologie 

der sogenannten «anonymen» makedonischen Miinzen des spâten 4. Jhs. v. Chr., 
JNG 36, 1986, S. 41-65; auf einem goldenen Knopf aus Derveni, vgl. Treasures, 
a.a.O. p. 62, Nr. 180, pi. 128. 

59. Polyb. 2, 65, 1; 4, 69, 4; 5, 91, 7; parallel dazu, vgl. Plut., Phil. 8, 3; 9, 2; Cleom. 
23, 1 etc. 
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Die Makedonen verwendeten in den ôstlichen Reichsteilen nach 
dem Tode Alexanders d. Gr. den makedonischen Schild in so ein-
deutig symbolhafter und demonstrativer Weise, um keinen Zweifel 
uber ihre Abstammung aufkommen zu lassen (vgl. z. B. die Emissio-
nen des Dynasten Eupolemos, Anm. 30). 

DaB diese Waffe vor allem in der hellenistischen Zeit auch ein 
wichtiges Propagandainstrument war, ist damit zu erklàren, daB das 
Heer eine Schliisselrolle in jedem Diadochenstaat einnahm60. Durch 
die Aufnahme Einheimischer in das Heer der ehemaligen Eroberer 
verânderte sich dessen Zusammensetzung grundlegend. Es blieben 
zwar einige makedonische Kerntruppen erhalten, andere Abteilun-
gen aber fuhrten den Namen «makedonisch» nicht ihrer Herkunft 
wegen, sondern weil sie nach makedonischer Art bewaffnet waren 
und nach makedonischer Taktik kâmpften. Aile Dynastien bedien-
ten sich bei ihrem Bestreben, als Nachfahren der Argeaden und als 
legitime Fiihrer ihrer makedonischen Truppen zu geiten, unter an-
derem des makedonischen Schildes. Das makedonische Kônigshaus 
benutzte ihn ebenso kontinuierlich, jedenfalls in seiner Miinzpra-
gung (vgl. Antigonos Gonatas, Phillip V., Anm. 46, 47). Die archâo-
logischen und numismatischen Zeugnisse zusammengenommen, be-
legen, daB der makedonische Schild urspriinglich einen rein militàri-
schen Sinngehalt hatte (vgl. o.), spàter aber zum Erkennungszeichen 
makedonischer Herkunft schlechthin avancierte. 

Mit der schrittweisen Aufteilung des Alexanderreiches in den 
jahrelangen Auseinandersetzungen der Diadochen und Epigonen 
wurden zur Herrschaftsstabilisierung Bildmotive benôtigt, die einer-
seits uber den Herrscher aussagekrâftig waren und andererseits von 
seiner Hauptstiitze, dem Heer, als einendes Band verstanden werden 
konnten. 

Wâhrend die klassiche Welt ihr Idealbild in jedem einzelnen Po
lis - Burger erblickte, bedienten sich die hellenistischen Herrscher 
propagandistischer Mittel zur Uberhôhung ihrer eigenen Person, nicht 
nur in der Zeiten innenpolitischer Instabilitât, sondern auch dann 
noch, als sich ihre Herrschaft làngst gefestigt hatte. Neben die Ver-
gôttlichung des Herrschers und die stàdtischen Freiheitserklàrun-
gen61 trat die Representations - Kunst, die durch ihre Anschaulich-

60. Uber die Makedonen in den Diadochenheeren, vgl. M. Launey, Recherches sur les 
armées hellénistiques, Paris 1949, p. 360f. 

61. C. Habicht, Gottmenschentum und griechische Stàdte, Mùnchen 1970, S. 240; 
Hadley, a.a.O. p. Iff. 



170 KATERIN1 LIAMPI 

keit und leichte Verstàndlichkeit eine bedeutende Wirkung auf die 
breite Masse ausiibte. Untersucht man die Propagandasymbole der 
einzelnen hellenistischen Monarchen, so kommt man zu dem Ergeb-
nis, daB diejenigen iiberwiegen, die sich auf den Kônig direkt bezie-
hen. Einen ersten Hôhepunkt erreichte diese Entwicklung schon bei 
Alexander d. Gr., der unter persischem Einfluss als Siegel den Lo-
wen und die Sonne fuhrte62. 

Diese Tradition - also die persônlichen Motive des Herrschers -
wurde von den Diadochen fortgesetzt, indem z.B. Lysimachos die 
Lowenprotome auf Miinzen setzen HeB, Ptolemaios I. den Adler auf 
Blitzbiindel und Seleukos I. den Anker63. In Makedonien wechselten 
die persônlichen Herrschersymbole nicht nur in der Abfolge der Dy-
nastien, sondern auch innerhalb derselben: So wàhlte sich Antigonos 
Gonatas den Gott Pan aus (vgl. Anm. 46), Philipp V. hingegen den 
Heros Perseus (vgl. Anm. 47). Daneben lief parallel als «ethnisches» 
Symbol der makedonische Schild, der gerade in Zeiten militàrischen 
und politischen Aufbruchs, unter Philipp II. und Alexander III., im-
mer mehr an Bedeutung gewann. 

Was den Rezipientenkreis dieser Bildpropaganda betrifft, so sind 
die archàologischen Befunde - abgesehen von den kleinen Gegen-
stânden wie z.B. Schmuckstucke oder Gewichte - in zwei Kategorien 
zu teilen: Erscheint einerseits auf Grabmâlern - und Stelen allein 
oder als Begleiter des Toten (vgl. die Grabstele aus Idomenai und das 
Grabmonument des Lyson und Kallikles / Makedonien, Anm. 43) 
und andererseits auf ôffentlichen Monumenten wie Stoen (vgl. Selge, 
Anm. 27), Statuenbasen (vgl. diejenigen aus Oropos und Delos, 
Anm. 44, 45), Proxenieurkunden (vgl. die aus Gonnoi, Anm. 23). 
Die zweite Gruppe war aufgrund ihrer Publikumswirksamkeit von 
weit groBerer Bedeutung: Die Wirkung eines a priori schon bekann-
ten Bildmotives konnte durch eine Inschrift noch gestiitzt werden. 
Diese Art von Propaganda richtete sich nicht nur an ein kleines ma-
kedonisches Publikum, sondern an die Burger und an die Fremden 
in jeder Stadt, in der sie betrieben wurde. 

Eine wichtige Ubermittlerrolle politischer Inhalte kam den Miin
zen zu, die entweder als Bronzekleingeld in einer Stadt und in ihrem 

62. H.R. Baldus, Die Siegel Alexanders d. Gr. Versuch einer Rekonstruktion auf lite-
rarischer und numismatischer Grundlage, Chiron 17, 1987, S. 395-447. 

63. Zu Lysimachos, vgl. SNG Cop. (Thrace) 1149-1163; zu Ptolemaios I. und seiner 
Dynastie, vgl. BMC (The Ptolemies), p. 3, Nr. 17f.; zu Seleukos I. und seiner Dy
nastie, vgl. BMC (Seleucid Kings of Syria),p. 4, Nr. 4If. 



DER MAKEDONISCHE SCHILD ALS PROPAGANDISTISCHES MITTEL 171 

Umland, oder als durch Handel und Soldnertum weitverbreiteter 
GroBkurant - so zeigen die Schatzfunde64 - in die Hand vieler Men-
schen gelangten. So sahen die Bewohner des Ostens den makedoni
schen Schild nicht nur auf den Geprâgen ihres Landesherren, des Se-
leukidenkônigs, sondern auch auf den makedonischen. 
Die Miinze als Kommunikationsmittel artikuliert ihre Bildersprache 
so, daB der Betrachter das gewàhlte Symbol spontan verstehen kann. 
Auch hier wieder verstàrkt sich das IneinanderflieBen von sprachli-
cher und bildlicher Aussagekraft, gemàB der Forderung Platons nach 
«όνομα και εϊκών» . 

Das hellenische Wort «σύμβολον»66 erfuhr in der hellenistischen 
Zeit eine groBe Ausbreitung. Bei Aristoteles (Polit. 1324 b) ist erst-
mals die Rede vom ideologischen Hintergrund der Statussymbole 
und ihrer ursprunglichen Rolle im Rahmen einer militàrischen Ge-
sellschaft67. Deren praktische Anwendung und ihre Ausweitung in 
der hellenistischen Zeit ist durch die archâologischen Zeugnisse und 
durch die Miinzemissionen der Diadochen ersichtlich. Diese ver-
wendeten manche Symbole, um ihre persônlichen Ambitionen zu 
fôrdern, aber auch zur Herrschaftssicherung und politischen Macht. 
So wurde der makedonische Schild zu einem der populàrsten Sym
bole, da er in vorzuglichster Weise als Bildmittel zwischen den Dia
dochen und ihren Heeren fungieren konnte. 

64. Vgl. z. B. die Schatzfunde und den Umlauf der Tetradrachmen des Antigonos Go-
natas und Philipps V., IGCH s.v. Index. 

65. Plato, Cratylus 431 d. 
66. Zum Symbolbegriff, vgl. Wort und Bild (hrgs. v. H. Brunner - R. Kannicht - Kl. 

Schwager), Miinchen 1979: K. Hartmann, Denken Wort und Bild, S. 13ff.; D. 
Mannsperger, Schlagwort und Leitbild auf Miinzen und Medaillen, S. 237ff.; R. 
Wiehl, Die Symbol - und Wahrheitsfunktion von Wort und Bild, S. 29ff.; vgl, auch 
R. Sheiper, Bildpropaganda der rômischen Kaiserzeit unter besonderer Beriick-
sichtigung der Trajanssâule in Rom und korrespondierender Miinzen, Bonn 1982 
(passim) (mit altérer Lit.). 

67. Fr. Kolb, Zur Statussymbolik im antiken Rom, Chiron 7, 1977, S. 239f., 244. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Στό κείμενο τούτο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεί συστημα
τικά ή βαθμιαία εξελικτική πορεία τής μακεδόνικης ασπίδας σάν 
σύμβολο στους κόλπους τής τέχνης, με βάση μιαν έρανιστική συγκέν
τρωση καί παράθεση νομισμάτων και άλλων μνημείων - φορέων τής 
παράστασης της. Τό χρονικό διάστημα, στό όποιο εντάσσεται, καλύ
πτει επτά περίπου αιώνες, άπό τά χρόνια τής πολιτικής καί στρατιω
τικής ανόδου του μακεδόνικου βασιλείου (τέλος 5. / αρχές 4. αϊ. 
π.Χ.) ως καί τήν περίοδο τής Ρωμαιοκρατίας (3. αι. μ.Χ.) στην Μακε
δονία κατ' αρχήν καί αργότερα στά ελληνιστικά βασίλεια τής 'Ανα
τολής, άλλα καί στην ϊδια τή Ρώμη. 

Με τήν σύντομη επισκόπηση των νομισματικών καί αρχαιολο
γικών δεδομένων επισημαίνεται ότι τόν πρωταγωνιστικό ρόλο της μέ 
«εθνική» συμβολική διάσταση επενδύθηκε ή μακεδόνικη ασπίδα 
κατά τά ελληνιστικά χρόνια: εποχή πού χαρακτηρίζεται άπό τις έντο
νες αντιθέσεις μεταξύ τών Διαδόχων, τίς συρράξεις και τήν αβε
βαιότητα των καταστάσεων, πρίν άλλα καί μετά τή σταθεροποίηση 
τών βασιλείων τής 'Ανατολής, όταν oi ελληνιστικοί ηγεμόνες και οί 
στρατοί τους αποζητούσαν τεκμήρια τής μακεδόνικης καταγωγής γιά 
τήν προσωπική καταξίωση τους. Έτσι στίς πολυσχιδείς παραστάσεις 
τής μακεδόνικης ασπίδας δέν αντικατοπτρίζεται μόνον ενα όπλο τού 
μακεδόνικου στρατού, άλλα αποκαλύπτεται μέ μοναδικό τρόπο ό «εθ
νικός» χαρακτήρας τόσο τών ίδιων τών δυναστών, τών στρατών τους, 
όσο καί τών λεγομένων «Μακεδόνων» καί τών πόλεων πού είχαν 
ιδρυθεί άπό Μακεδόνες. 

Ή προβολή τής μακεδόνικης ασπίδας ανάγεται στό γενικώτερο εν
διαφέρον χρήσης συμβόλων, πού κατά τους ελληνιστικούς κυρίως 
χρόνους αποτέλεσε αδιαφιλονίκητο όργανο πολιτικής προπαγάνδας. 


