
l\IVXZEN ALS l\llTTEL POLITISCHER PROPAGANDA: 
ANTIOCHOS I\'. EPIPHANES VON SYRIEN1 

VON 

J. G. Bl":\"GE 

(Chl'vetogne) 

Wie wohl kaum ein Seleukide vor ihm hat Antiochos IV. Epiphanes 
(175-164 v. Chr.) die Mtinzen seiner Reichshauptstadt Antiocheia zum 
Mittel systematischer politischer Propaganda benutzt 2, deren Motive 
jedoch bislang nur unzureichend crklărt werden konnten. Im vorliegen
den Artikel soll daher der Versuch gemacht werden, Motivation, Evolu
tion und Ohronologie der einzelnen Etappen dieser Propagandapolitik 
anhand einer Analyse der Tetradrachmen des Ateliers von Antiocheia 3 

zu erhellen. Eine Beschrănkung auf die eben genannten Emissionen em
pfiehlt sich deshalb, weil man nur in Antiocheia - offensichtlich unter 
dem EinfluJ3 des Konigs - eine gelenkte und zielstrebige Entwicklung 
verfolgen kann, die dann allerdings in unterschiedlichem Mafie auch auf 
die tibrigen Ateliers des Reiches eingewirkt hat. 

I 

Antiochos IV. kam im Herbst 175 4 unter recht eigenartigen Um
stănden zur l\facht, Umstănde, die seine ganze elfjăhrige Regierung markie
ren sollten. Als ihn in Griechenland die Nachricht von der Ermordung 
seines Bruders Seleukos IV. Philopator erreichte, eilte er unverztiglich 
nach Kleinasien, wo ihm Eumenes II. von Pergamon bereitwillig mili
tărische und finanzielle Mittel zur Verftigung stellte 5• Antiochos legte das 

1 Mcin Dank gilt dcn Dircklorcn der Miinzsammlungen von Den Haag und Paris flir 
die freundliche Zustcllung von Gipsmodellen der hicr abgebildeten Miinzen. Zu besonderem 
Dank weiJJ ich mich Herrn Dr. Olto Morkholm vcrpflichtcl, dcr die Giite halte, diesen Artikel 
durchzusehen. 

i Dle Benutzung von Miinzen zu Propagandanuckcn setzt alsbald nad1 dem Tode 
Alexanders d. Gr. ein, vgl. hier:rn ausfiihrlich R.A. Hadley, Dei(ied Kingshlp and Propaganda 
Coinage in lhe early Ilellenlslic Age (323-280 B.C.), Diss. Univ. Pensilvania, 1964 (Ann Arbor, 
Hl65). 

3 Vgl. hierzu die grundlcgcndc Arbeil von O. Morkholm, Sludies in /he Coinage o( An/io
chus IV o( Syria, Hist. Filos. Medd. Dan. Vid. Selsk. 40, nr. 3 (1963). 

' Vgl. RMC 35603, Rev 10 (cd. A. J. Sachs-D. J. Wiseman, A Babylonian l\.ing Lisl 
o( lhe Ilellenislic Period, Iraq 16 (1954), 202-211, hier 208. Zum Folgenden vgl. J. G. Bungc, 
Theos Epiphanes, (Zu den ersten (iin( Regierungsjahren Anlioc/1os ll'. Epiphanes), Historia. 
23 (1974), 57- 85. 

5 OGI 2-18; vgl. :\1. Hollcaux, Un pre/endu decret d',\11/ioc/1e sur l'Oronte, REG 13 (1900)-
258-280 ( = Etudes, II, 127-147); O. Morkholm, Anliocl111s I,. o( Syria, Classicn ct Mediae 
valia. Dissertntiones VIII, Kopcnhagen, 1966, 41 ff. ' 

St CI„ XVI. 1D74,. "· 43 - 52, Bucureetl 
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44 J. G. BUNGE 2 

Diadem an 6 und zog nach Antiocheia, um den Morder seines Bruders zu 
beseitigen und an seiner Statt den Thron zu besteigen. In der Reichs
hauptstadt fand er jedoch unerwarteterweise bereits weitgehend eta
blierte Verhăltnisse vor. Heliodoros hatte selbst nicht das Diadem ange
legt, sondern einen Sohn Seleukos IV., Antiochos ~e:/.e:uxou7 , formell zum 
Konig ausrufen lassen, wohl um in seinem N amen die tatsăchliche Macht 
auszuiiben. Auch die 'Vitwe des Ermordeten, Laodike, hatte sich offenbar 
mit den neuen Verhăltnissen abgefunden. Antiochos IV. sah sich also 
unversehens in die Rolle eines Usurpators abgedrăngt ! Anstatt nun seinen 
kleinen N effen einfach zu beseitigen bewies Antiochos nicht nur ein hohes 
Ma.B an politischer Klugheit, sondern auch seine Anhănglichkeit an die 
Dynastie, indem er die Witwe seines Bruders heiratete und seinen Neffen 
adoptierte und zum Mitregenten machte 8 • Auf diese Weise vermied er 
geschickt einen offenen Familienzwist, der von den sicher noch sehr zahl• 
reichen Anhăngern Seleukos IV. und seiner Sohne hătte entfacht werden 
konnen, ohne doch seinen einmal ausgesprochenen Anspruch auf den 
Thron aufzugeben. 

w·ar so dem Recht ftirs erste Gentige getan, blieb doch das Problem 
einer Integration Antiochos IV. in den Herrscherkult der Dynastie 9 • Seit 
Seleukos I. galt Apollon offiziell als Ahnherr und Schutzgott der Seleu
kiden und unter seinem Schutz stand daher auch der kleine Antiochos 
~e:/.e:uxou. Antiochos IV. stand also vor der nicht leichten Aufgabe, sein 
eigenes Konigtum durch den Rtickgriff auf einen anderen Schutzgott zu 
legitimieren. Warum seine Wahl dabei auf Zeus Olympios fiel, wissen wir 
nicht 10• Tatsache ist jedenfalls, daB Zeus fi.ir Antiochos zeitlebens jene 
Funktion austibte, die bisher Apollon erftillt hatte n. ~ur so lăBt sich m.E. 
die vielfach bezeugte und auch schon in der Antike aufgefallene 12 Vorliebe 
des Konigs fi.ir einen bestimmten Gott erklăren. Sie hat mit „Religion" 
im modernen Sinn nur wenig zu tun, sondern erwuchs aus jener Verquik
kung von Politik und Religion, die wir Herrscherkult nennen. Wenn Antio
chos daher den Kult des olympischen Zeus auf vielfăltige Weise forderte, 
dann dtirfte er letztlich dabei sich selbst mehr im Auge gehabt haben als 
den Gott. Man wird sogar schliellen dtirfen, da13 im Reich selbst der KuU 

e Wie aus OGI 248, 15 eindeulig IH'rvorgchl, war Antiochos hcreils vor seinem Einzug 
in Antiocheia Kiinig. Diese Tatsache erklart. m.E. weitgehend sc·in \'erhalten scinem Neffen 
und seiner Schwăgerin gegeniiber. 

7 Zur Identillit dieses Seleukos-Sohnes vgl. ausfiihrlich O. )lorkholm, The Accession 
of A.ntiochos IV of Syria, A1'S MN 11 (1964), 63-76. 

8 So Morkholm aaO 7-1. 
8 Vgl. ausfiihrlich Bunge, Theos Epiphanes, und ders. Der „Goli der Feslungen" und der 

„Liebling der Frauen" ( Zur Idenlifi:ierung derGoller in Dan 11, 36-39), JSJ, 4 (1973), 169-182. 
10 Zeus galt schon zu Lebzeiten Alexanders cl.Gr. als dessen goltlicher Valer. Da sich 

nun auf einigen Miinzbildern Antiochos I\'. gewisse Angleichungen an das Portrait Alexanders 
finden, so etwa die Anastole auf jenen Exemplaren, clie die Apotheose des I<onigs darstellen 
(vgl. die bei Morkholm, Studies, Plate VIII abgebildelen Stiicke der ANS und des BM), ja 
clie bildliche Darstellung der Apolheose selbst (vgl. H.P.L'Orange, Apotheosis in Ancient Por
traiture, Oslo, 1947, 19ff), wird man în der Wahl des Zeus als Schutzgott vielleicht einen direk
ten Riickgriff auf Alexander sehen diirfen. Dall Antiochos dem grollen Makedonen auch in 
politischer Hinsicht nachgeeifert habe, ist von W.W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, 
Cambridge, 1951, 183ff behauptet worden, wird jedoch von Morkholm, Antiochus IV of Syrla 
t 72ff. mit guten Griinden bestritten. 

11 Vgl. ausfiihrlich Bunge, Theos Epiphanes, 76ff. 
u Vgl. Bunge, Der „Gott der Festungen" und der „Liebling der Frauen", 169ff. 
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MON'ZEN ALS IMITTEL POLITJ:SCHER PROlilAGANIDA 45 

des Konigs stets in irgendeiner Form an den Kult des Gottes gebunden 
war 13• Fiir unser Thema ist nun von Bedeutung die Feststellung, da.ll 
der rein politische Kampf des Konigs um die Legitimierung und Aner
kennung seines Herrschaftsanspruches auch seinen hochst eigenartigen 
Niederschlag auf den Miinzen des Hauptateliers von Antiocheia gefunden 
hat. 

II 

Die ersten sieben Jahre Antiochos IV. waren aullenpolitisch von 
einem grollen Thcma heherrscht: dem Konflikt mit Ăgypten. Die Bedeu
tung des sich schon sehr fri.ih als unausweichlich abzeichnenden Zusam
menstolles mit Ăgyptcn kann m.E. gar nicht zu hoch veranschlagt werden14• 

Denn auf Jahre sollten 80 die Kră.fte des Reiches in fruchtloser Weise in 
den \Vesten gebunden werden, wăhrend der Konig den Kernlăndern des 
Ostem erst nach 168 seine Aufmerksamkeit zuwenden konnte. 

In wekher \Yeise und ob iiberhaupt zwischen der Ermordung Seleu
kos IV. und den ăgyptisehen Plănen einer Wiedereroberung der ehemali
gen ptolemăischen Provinz Koilesyrien ein Zusammenhang besteht, ist 
vollig ungewi.13. Jedenfalls mullte Alexandreia die Vormundschaftsregie
mng in Antiocheia sehr gelegen kommen, da sie in jedem Fall eine Schwă
chung des ~eleukidemeiehes bedeutete. Das unverhoffte Erscheinen 
Antiochos IV. hingegen und die kluge Art, in der er sich mit den beste
henden Verh~iltnissen anssohnt<', diirften kaum in das Konzept der ptole
măischcn Politik gepa.13t haben. 

Die ersten .Miinzen Antiochos IV., der bei seiner Thronbesteigung 
etwa 40 Jahre ~llt gPW<'sen sein diirfte 15, unterseheiden sich noch nicht 
von dem herki)mmlichen selenkidischen T~rpm 16• Das Port.mit des Konigs 
ist sehr fein gearbeitet, stark idealisiert, aber doch nicht ohne individuelle 
Zuge, wie ein Vergleich mit dem bekannten Portrait des Konigs aus 
Ake-Ptolemais zeigt 17 • Antiochos erscheint hier als junger, kraftvoller 
Herrscher, mit einer energiRchen, ausgeprăgten Nase und hoher, leicht 
gewolbter Stirn. Die Riickseite fi.ihrt den traditionellen Apollon-Typm; wei
ter, die Legende beRchră.nkt sich auf das einfache BALIA EQ~ ANTIOXO 1. 
In diesen ersten Emissionen i;piegelt sich deutlich die Situation des Ko-

- ' pe ltl 
13 Dies diirfte vor aliem în den von Anliochos gegriindelcn oder ncugegriindelen Slădlen 

(vgl. V. Tscherikower, Die hellenislisr/rrn Stădlegriindungen 11on J\lexander dem Grossen bis auf 
die Romer:eit, Philologus, Suppl. 19 (1927) 51ff und 176, mit den Korrekluren von Mnrkholm, 
Anliochus n· of S11ria 116ff) der Fall gewesen sein, da ilun hier ja în jedem Fall dic Ehren des 
Ktisles zustandcn. Ein lypisches Bcispiel fiir die Verquickung vnn Zeuskult und Ilcrrscher
kult bielet Judăa, vgl. 2 J/akk 6,2 und 7 ! Zum Verhăllnis zwischen Herrscherkult unei Gotler
kult im allgemeinen vgl. Ch. Habicht, Gol/menschenlum 11nd griechiscbe Slădle, Zelemala 14 
(2. Auflage 1970) 195fL 

14 Vgl. zum Folgl•ndcn ausff~hrlich nunge, Tlreos Epiphanes. li7ff. 
16 Vgl. Morkholm, Sludies 62 (aufgrund des Portraits von Ake-Ptolemais). 
18 S. Tafel I, Abb. 1 (Aus Coli. de Luynes, vgl. E. Babelon, J,es Rois de Syrie ele. Paris, 

1890, Nr 514). 
17 S. Tafel I. Abb. 2 (Aus Coli. de Luynes, vgl. Babelon aaO Nr 523); Zum mutmaD

Iichen Aussehen Anliochos IV. vgl. l\forkholm, Studies 57-67. Vergleichbar sine! m.E. die 
Kopfform (Hintcrkopf), dic relativ hohe, el was gewtilble Stirn und die gera de Nasc. Keines 
dieser Charakteristika kchrt in den spli,ter verwandten Kopfmodellen wieder. 
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46 J. G. BUNGE 

nigs zu Beginn seiner Herrschaft wider. Antiochos ist wohl im Besitz der 
Macht, hat aber einen Sohn seines Bruden; ah; Mitregenten akzeptieren 
mi.issen. Vorerst besteht weder Veranlassung noch Handhabe, den eigenen 
Herrschaftsanspruch auf Kosten des kleinen Antiochos Le:l.e:uxou zu 
betonen. Dazu bedarf es erst eines Anstosses von aullen. 

III 

"\Velche Rolle Alexandreia auch immer hei der E1mordung Seleukos 
IV. gespielt oder nicht gespielt haben mag, bereits anlălllich der "PwTo
x/,~oloc des jungen Ptolemaios VI. ~~ilometor im Friihjahr 174 wurde 
Antiochos unmillverstăndlich klar, dall Agypten bald seinc bislang gewahrte 
Zurii.ckhaltung hinsichtlich der Provinz Koiler-;yrien aufgeben wtirde 18• 

Antiochos, der sich zu diesem Zeitpunkt in der phoinikiRchen Metropole 
T:vros aufhielt, zog daraufhin mit einem Heer an der KiiRte entlang in 
Richtung auf die ăgyptir-;che Grenze biR Joppe, bog dann aber nach Jeru-
8alem ab 19• Dier-;e l\fachtdemonstration r-;clwint ihren Eindruck nicht 
verfehlt zu haben, jedenfalls hielt Alexandreia seine Angriffsplăne noch 
flir einige J ahre zuri.i.ck. Antiochos war mm jedoch gewarnt und traf 
Reine Vorkehrungen. Im unruhigen Judii.a, wo es anR alten Zeiten noch 
eine starke Ptolemăerpartei gab, Retzte er kurzerhand den oniadischen 
Hohenpriester JaRon ab und verlieh das Amt einem unwandelbar treuen 
Seleukidenanhănger, l\'Ienelaor-; aus dem HanRe Bilga 20 . Judiia kam ja 
wegen seiner Bri.ickenstellung eine SchliisRelpor-;ition im herannahenden 
Konflikt mit Agypten zu, die es rechtzeitig zu sichern g·alt. Auch ander
w~irts scheint Antiochos wichtige Posten neu besetzt zu haben 21 • 

Die sich seit dem Fri.ihjahr 17 4 ungiinRtig verăndernde politische 
Lage findet alsbald auch ihren Niederschlag auf den l\ii.inzen Antiochos IV. 
Der Konig war 17 5 bei seinem Einzug in Antiocheia vielen als Retter der 
Dynastie und des Reiches erschienen, und im Hinblick auf die feindselige 
Haltung Agyptens, die Syrien zuin Verhăngnis hătte werden konnenr 
bestand dieser Eindruck gewill zu Recht. Appian berichtet, das dankbare 
Volk babe damals dem Konig den Namen 'Emc;:iocv~c; verliehen 22• 

Es ist dies die aullerhalb des Seleukidenreiches i.ibliche Kurzform des 
Kultnamens Antiochos IV., der in seiner vollen, im Reiche selbst i.iblichen, 
Form 0e:oc; 'Emqiocv ~c; lautet 23, „hilfreich erschienener Gott" ! Ob 
Antiochos diesen Namen nun vom „dankbaren Volk" oder vielmehr von 
seinen Parteigăngern verliehen bekam, er definiert jedenfalls in sehr 

18 Zu den 2 Makk 4,21 erwă,hnten 7tpCtl-rox:>.1Jcnix und ihrer Dalierung vgl. Bunge, Theos 
Epiphanes 69ff. (s. bereits dcrs., Vnlersuchungen :um :weilen Makkabăerbucll, Diss. Bonn, 
1971, 639f). 

ie 2 Makk 4,21-22. 
20 2 Makk 4,23ff; vgl. V. Tcherikover, Hellenislic Civi/isalion and lhe Jews, Philadelphia, 

2. Aufl., 1961, 170ff. 
21 Vgl. Dan 11,21f. Dazu Bunge, Theos Epiphanes, 61. 
22 Appian, Syr 234. 
23 Zu den verschiedenen Epitheta des Konigs vgl. ausfiihrlich Morkholm, Sludies 68ff. 
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5 MUNZEN ALS MITTEL POLITIS'CHER PRQIPAGAN1DA 47 

zutreffender Weise sein Regierungsprogramm einer Restauration des 
durch die Niederlage von Magnesia 8tark angeschlagenen Reiches 24• 

Angesichts der zunehmencien Spannungen zwischen Agypten und 
Syrien, da alles darauf ankam, dall das Reich von einer festen Hand regiert 
wurde, gab Antiochos seine zunăchst gewahrte Zuriickhaltung, die ihm 
die Existenz des kleinen Antiochos Ld,euxou und seiner Anhănger aufer
legte, auf. Im Bruch mit der ehrwiirdigen Tradition der Dynastie ersetzte 
er auf dem Revers seiner antiochenischen Tetradrachmen dcn alten Schutz
gott Apollon durch Zeus Olympios und fiigte zudem noch der l\Iiinzlegende 
seinen Kultnamen 0e:oi; 'E"~q:iocv~i; bei. Dann ven;chwand auch das zwar 
stark idealisierte, aber doch nicht jeder Individnalitiit bare Portrait des 
Konigs zugunsten einer gănzlich neuen Darstellung, von „superhuman 
beant:v ... characteristic of the deifird rulcr" 25• Tatsăchlich haben wir es 
jetzt nicht mehr mit einem Bildnis des Konigs zu tun, Rondern mit einer 
.,representation of a god or a hero" 26, worauf anch dic Sterne an den 
Diademenden hindeuten 27 • Unzweifelhaft haben wir es hier mit der ersten 
einer ganzen Reihe spektakulărer Propagandamallnahmen Antiochos IV. 
zu tun, dic darauf abzielten, die Person des Konigs auf Kosten seines 
kleinen )litregenten und aller etwaigen Am;priiche der Anhănger Seleu
kos IV. zu exaltieren. Von nntergeordneter Bedeutung ist dabei die 
Frage, ob Antiochos ehrn einen ganz bestimmten Gott oder Heros zm· 
Darstellnng bringen wollte, bzw. ob er sich selbst mit irgendeinem Gott 
des Pantheons identifiziert hat, wie oft angenommen worden ist 2n. Mir 
scheint die Annahmc nm wahrscheinlichsten, dall Antiochos der BeYtil
kerung seines Reiches einfach ein I dealbild des gottbegnadeten Hern;chers 
vorlegen wollte, voll Kraft, Schonheit und zeitloser J ugend, gleichRam 
eine „Ikone" des Boccn/.su:; '.-\ 'rdoxo~ 0e:ci; 'Emq:ioc v·fii;. vVa,-; sieh da 
auf den l\Hinzen widernpiegelt ist alw nichts anderes, als die kiimtlerisch
anschauliche Seite des rein politischen Kampfes des KonigR um die 
Anerkennung seines llerrschaftsanspruches 29• Da dieser Kampf im Zeital
ter der Bliite des Hern;cherkultes notwendig auch mit „religiosen" Mitteln 
gefiihrt werden munte, griff Antiochos nun zur offenen Propaganda fi.ir 
seinen eigenen Schutzgott Zeus Olympios, und scheute sich sogar nicht, 
seinen divinisierenden Kultnamen auf die Miinzen zu setzen. Die letztge
nannte Neuerung driickt da.bei nur in Worten aus, was durch das neue 
„Portrait" des Konigs ohnehin schon iiberdeutlich gemacht worden war. 

24 Zum politischen Programm Anliochos IV. vgl. Tarn, The Greeks in Baclria and India 
183 ff, dazu die kritischen Bemerkungen von Morkholm, Antiochus I V of Syria 172ff. Aus
fiihrlich auch F. Kiechle, Antiochos IV. und der letzte Versuch einer l(onsolidierung des Seleu
ktdenreiches~ Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 14 (1963) 159-170. 

26 Morkholm, Studies 58. Morkholm aaO 37 datiert die Einfiihrung des neuen Kopfmo
dells ins Jahr 173/2. Im Hinblick auf den von mir „ Theos Epiphanes" angenommencn Zusam
menhang zwischen den rrpcu-roxA -Tjcna. im Friihjahr 174 und der Einfiihrung des neuen Bildes 
wA,re ein etwas friiherer Zeitpunkt vorzuziehen. 

26 Morkholm, Studies 58. 
27 S. Tafel I, Abb. 3 (Bibliotheque Nationale, Paris vgl. Babe!on aaO 533). l\10rkholm, 

Studies, Plate II (A 4-P 14 Copenhagen, new acquisition) stellt einen Obergangstyp dar: nur 
das Revers ist ersetzt, das Protrait hingegen geb!iebcn. 

28 Vgl. Bunge, Theos Epiphanes, 771. 
2e In dieser Verquickung von reiner Machtpolitik und „Religion" scheinl mir auch die 

tiefste Wurzel fiir den spA,teren Konflikt des Kiinigs mit den Juden zu liegen. Ich beabsichtige 
dieses Thema demnA,chst ausfiihrlicher zu behandeln. 
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48 J. G. BUNGE 6 

IV 

V-ber das Verhăltnis zwischen Syrien und .Ăgypten in den Jahren 
unmittelbar nach 17 4 ist uns wenig bekannt. Beide Staaten ftihlten den 
Konflikt unausweichlich herannahen und trafen ihre Vorkehrungen . .A.ls 
im Laufe des Jahres 170 deutlich wurde, daB ein Ausbruch des Krieges 
unmittelbar bevorstand, beeilten sich beide Seiten, Gesandtschaften 
nach Rom zu schicken, um sich dort gegenseitig der Kriegstreiberei anzu
klagen 30• Die Republik aber war 171 in einen krăfte- und zeitraubenden 
Krieg mit Perseus eingetreten und konnte sich vorerst nicht zu einem 
Eingreifen im Osten entschlieBen. N och wăhrend beide Gesandtschaften 
eirntnder in Rom verklagten brach der 6. Syrische Krieg aus. 

Antiochos hatte, offenbar in Erwartung des Krieges, im JulijAugust 
170 seinen Mitregenten Antiochos Le::Ae:ux.cu beseitigen lassen 31• Hinter
grunde und Motive dieses Mordes sind weitgehend im Dunkel geblieben, 
doch wird man m.E. die Vermutung nicht von der Hand weisen konnen, 
daB Epiphanes .Ăgypten jeden Vorwand einer Intervention zugunsten 
des kleinen Konigs nehmen wollte 32• Welche Rolle das Argument der 
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Konigshăusern 
in diesem Krieg spielte, ersieht man aus der Tatsache, daB Antiochos 
spăter seine Interventionen in Ăgypten mit dem Hinweis auf seine Pflich
ten als Onkel des jungen Ptolemaios Philometor rechtfertigte 33 • 

Wie dem im cinzelnen auch sei, die offenbar vollig ungenugend 
vorbereiteten ăgyptischen Truppen vermochten Antiochos nicht standzu
halten und der Konig lag, na eh Piner ergebnislos verstrichenen Waffenruhe 
im Frlihjahr 169, im Sommer d.J. vor Alexandreia. Der weitere Verlauf 
des Krieg·e8 ist bekannt. vVie O. Morkholm :4 i.i.berzeugend nachgewiesen 
hat, dachte Antiochos nie :m eine Annexion Agyptern;, Rondern scheint 
vielmehr die Errichtung Pim·r Art Protektorat im Sinn gehabt zu haben. 
Doch Rollten auch diese mehr hegemonialen BeRtrebungen 35 am Wider
stand Roms scheitern. Durch den vollstăndigen Sieg liber Perseus am 
22.Juni 168 endlich zum EingTeifen im 08ten in der Lage, wies Rom 
den zum zweiten Male siegrC'ich vor Alexandreia stehenden Konig im Som
mer d.J. aus Ăgypten auR. 1\filitariRch nnge:;;chlagen, mu13te Epiphanes 
dem diplomatischen Drnck der Republik weichen. 

Die Vorbereitungen auf den Ăgyptenfeldzug 36 nnd die beiden 
glănzenden Siege finden natiirlich wieder einen beredten Ausdruck auf 
den Munzen dieser Jahre. Interessant ist fiir uns vor allem die Art und 
"\Veise, in der Antiochoi-; 1-1cine Riege feiern lă13t. Der l\iiinzlegende wird 

30 Morkholm, Anlioclws I 1· o{ Syria 71. 
31 BMC 35602 Rcv 12. 

32 Bungc, Theos Epiphancs. fiO. 
3a Vgl. ~forkholm, Anlioc/111s n· o{ Syria 8 t. 
34 Morkholm, aaO 93. 
35 So H. Hraunerl, Jlegemoniale Beslrebungen der lrellenislisc/icn Gro/3măclrte in Polilik 

und Wirtscha{I, Historia l:l (1961) 80-104, hier 96f. 
38 Vgl. die „Propagandamiinzen" dieser JahrC', bcsprochen von Morkholm, Sludies 

22rr. 
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7 MOlNZENl ALS· MITTEL POLrrfS'CHER P.ROPAGAN1DA 49 

zunăchst als weiteres Epitheton der Titel NLxlJqiopoc; beigefiigt 37• Eigentlich 
ein Epitheton des Zeus, bezieht sich der Titel in diesem Fall jedoch auf 
Antiochos selbst. Darauf deutet eine geringfiigige Modifikation des Revers 
hin, die O. Merkholm 38 beobachtet hat: die kleine Nike auf der Hand 
des Zeus, die bîslang îhren Kranz dem Gotte dargereîcht hatte, wendet 
sich nun plotzlich um und krănzt den Namen des Konigs. Man wird dîese 
Anderung wohl nur als den îkonographîschen Ausdruck der Uberzeugung 
des Konigs werten konnen, den Sieg aus der Hand des Gottes erhalten zu 
haben. Wie sehr sich der Konig seinem Schutzgott gegeniiber verpflichtet 
weiB, geht noch am; folgender Beobachtung hervor. Die eben geschilderte 
Modifikation des Revers entwickelt sich in drei Etappen. 1) Statt des 
Portraits des Konigs erscheint zunăchst eîn herrlicher Zeuskopf 39• Die 
kleine Nike steht noch dem Gotte zugewandt, die verănderte Fuilstellung 
des Thronenden weist aber die eben beschriebene Miinze als Vorstufe 
zur folgenden Phase aus. 2) Auch hier statt des Portraits des Konigs eîn 
Zeuskopf 40• Dîe Nîke hat sich nun jedoch umgewandt und krănzt den 
Namen d.i. die Person des Konigs. 3) Das Portrait des Konigs ersetzt 
wieder den Zeuskopf, wăhrend dîe Gottîn den Namen des Konîgs krănzt 41• 

Der Symbolismus dieser einzelnen Phasen scheint mir durchsichtig zu 
sein. Als bedeutsam festzuhalten ist daher dîe Tatsache, daB Antiochos 
durch seîne ăgyptîschen Siege offenkundig das besondere Verhăltnis, 
in dem er sich zu Zeus sah, în glănzender Weîse bestătîgt fand. 

Sowohl die Annahme deH Epîthetons NLx7Jr.p6poc; als die eben be
Hchriebenen Modifikationen des Mlinzbildes markieren eine weitere Phase 
in der glorifizierenden Selbstdarstellung des Konîgs. Als PropagandamaB
nahmen sind diese N euerungen wiederum als Reflexe der zeitgenossischen 
politisehen Szenerie zu werten. Seît der Ermordung Antiochos' I:e:l.e:oxou 
im Sommer 170 war Antiochos wohl unbeschrănkter Herr in seinem Reiche, 
doch bedeutete die Exîstenz eînes weîteren Seleukos-Sohnes, Demetrîos, 
in Rom nun eîne eher noch groilere Bedrohung seines Herrschaftsanspru
ches, zumal nach dem peînlichen Zwîschenfall von Eleusîs. Tatsăchlich 
hat Rom diesen Kronprătendenten trotz seînes heftigen Drăngens zwar 
niemals gegen Antiochos eingesetzt. Doch wird der Senat diese Zuriickhal
tung kaum aus Zuneîgung zu Antîochos geiibt haben, sondern einfach aus 
der kiihlen lJberlegung heraus, daB Demetrios als Faustpfand wertvoller 
war, denn als - womoglich erfolgloser - Konkurrent des în seinem 
Reiche sehr beliebten Konigs 42• Vor dîesem Hîntergrund verlieren die 
Bemiihungen des Konigs um eîne moglichst vorteilhafte Selbstdarstellung 
viel von ihrer Ungewohnlîchkeît. 

3 7 Die scit E.R. Bevan, A Note on Antiochus Epiphanes, JHS 20 (1900) 26-30 (hier 28, 
unter Berufung auf das Epitheton „Nikephoros") verbreitetc Ansicht, Antiochos habe sich mit 
Zeus identifiziert, ist von Merkholm, Studies 58ff endgultig als unbegriindet abgewiesen worden. 

as Morkholm, Sludles 30ff. 
39 Tafel I, Abb. 4 (Bibliotheque Nationale, Paris, vgl. Babelon aaO 544). 
co Vgl. Den Haag, inv. nr. 7062 (abgebildct bei Merkholm, Studies Plate V). 
41 S. Tafel II, Abb. 5 (Den Haag, inv. nr. 7056). 
42 Vgl. O. Morkholm, A Posl/1umo11s Jssue of Anliochus I\" of Syria, NC 1960 25-30. 
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bringt 56• In untibertrefflicher Weise hatte sich hier Antiochos als „hilfreich 
erschienener Gottr', ja sogar nls „Retter Asiens" 57 feiern lassen ! 

Als Kronung seines 'Verkes war wohl der 165 beginnende Versuch 
einer Wiederherstellung der seleukidischen Autorităt im Osten des Reiches 
gedacht. DaJl dieser Venmch ohne dauernden Erfolg blieb, lag wohl kaum 
am Konnen des Konigs, sondern an der Tatsache, daJl er mitten im Feldzug 
vom Tode ereilt wurde. 

VI 

Dieser Uberblick tiber die Entwicklung des Miinzbildes Antiochm1 
IV., das von der Hauptmtinze in Antiocheia herausgegeben wurde, sollte 
deutlich' machen, daB hier in erster Linie Politik mit den subtilen Mitteln 
der Propaganda getrieben wurde. Der jeweiligen politischen Situation 
entsprechend wurde dem Volk ein bestimmtes Bild seines Herrschers 
prăsentiert. Am meisten frappiert dabei wohl die mit der Zeit immer 
unverhillltere Hervorkehrung des gottlichen Wesens des Konigs. Sie geht 
von einer einfachen Idealisiernng tiber die Schaffung einer ganz unper
sonlichen „Ikone" des Bixcrt).E\ic; 'Av-rloxoc; 0e:oc; 'Errnpixv~c; bis hin Zlll' 

bildlichen Darstellung der Apotheose des lebenden Herrschers. lch 
babe dieses Phănomen auf vorrangig machtpolitische Notwendigkeiten 
zurtickzuftihren versucht, d.h. auf den Kampf des Konigs um die Legiti
mation und Anerkennung seines Herrschaftsanspruches angesichts lebender 
Erben Seleukos IV. Es ist aber nicht zu libersehen, daB in der Art und 
Weise, wie dies im Brnch mit zahlreichen traditionellen Gepflogenheiten 
der Dynastie geschieht, auch etwas von jener Eigenart der Personlichkeit 
des Konigs durchbricht, eben jenem phantastischen Zug, der ihm den 
Spottnamen 'Emµixv~c; eingetragen hat. So mag diese Studie auch als 
Beitrag zur Psychologie einer der faszinierendsten Herrschergestalten 
des Hellenismus dienlich sein. 

61 In den Zusammenhang der Speiel in Daphne gehOrt mit Sicherheit auch die schOne 
Apollon-Milnze, sowie mutma.Dlich die Emission eines Gold-Staters (vgl. Merkholm, Studies 30). 

67 Vgl. OGI 253, 2. 

www.cimec.ro


	studii clasice [16] - 0023_2R
	studii clasice [16] - 0024_1L
	studii clasice [16] - 0024_2R
	studii clasice [16] - 0025_1L
	studii clasice [16] - 0025_2R
	studii clasice [16] - 0026_1L
	studii clasice [16] - 0026_2R
	studii clasice [16] - 0027_1L
	studii clasice [16] - 0027_2R
	studii clasice [16] - 0028_1L

