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T H A L E S 

Leben 

i. Diog. Laert. 1,22 (DK11A 1) 
THv τοίνυν ό Θαλής, ώς μέν Ηρόδοτος και Δοϋρις και 
Δημόκριτος φασι, πατρός μέν Έξαμύου, μητρός δέ 
Κλεοβουλίνης, εκ των Θηλιδών, οϊ είσι Φοίνικες, 
ευγενέστατοι των από Κάδμου και Χγήνορος. (ην δέ 
των επτά σοφών,) καθά και Πλάτων φησί· και 
πρώτος σοφός ώνομάσθη άρχοντος Άθήνησι Δαμα-
σίου, καθ' δν και οί έπτά σοφοί έκλήθησαν, ώς φησι 
Δημήτριος ό Φαληρεύς εν τη τών Αρχόντων ανα-
γραφή [...]. ώς δ' οί πλείους φασίν, ιθαγενής Μιλήσιος 
ην και γένους λαμπρού. μετά δέ τά πολιτικά της 
φυσικής έγένετο θεωρίας [...]. φησί δ'Απολλόδωρος 
εν τοις Χρονικοΐς γεγενήσθαι αυτόν κατά τό πρώτον 
έτος τής τριακοστής πέμπτης [ενάτης] 'Ολυμπιάδος, 
έτελεύτησε δ' ετών έβδομήκοντα όκτώ, (ή, ώς Σωσι-
κράτης φησίν, ένενήκοντα)· τελευτήσαι γάρ επί τής 
πεντηκοστής όγδοης 'Ολυμπιάδος, γεγονότα κατά 
Κροΐσον, ω και τόν Άλυν ύποσχέσθαι άνευ γέφυρας 
περάσαι, τό ρεΐθρον παρατρέψαντα. 

Werke 

2 Α. SimpL, In Phys. 23,29 
Θαλής δέ πρώτος παραδέδοται τήν περί φύσεως 
ίστορίαν τοις Έλλησιν έκφήναι, πολλών μέν και άλλων 
προγεγονότων, ώς και τώ Θεοφράστω δοκεΐ, αυτός δέ 
πολύ διενεγκών έκείνων ώς άποκρύψαι πάντας τους 
πρό αΰτοϋ. λέγεται δέ έν γραφαΐς μηδέν καταλιπεϊν 
πλην τής καλουμένης Ναυτικής αστρολογίας. 



THALES 

Leben 

i. Diog. Laert. 1,22 (DK11A 1) 
Thaies hatte nun, wie Herodot, Duris und Demokrit berich-
ten, als Vater Examyos, als Mutter Kleobuline aus dem 
Hause der Theliden, die Phönikier sind, die vornehmsten der 
Nachkommen von Kadmos und Agenor. Er war einer der 
sieben Weisen - wie auch Piaton behauptet - und war der 
Erste, den man als »Weiser« bezeichnete zur Zeit des atheni-
schen Archonten Damasias, während dessen Archontat [582 
v. Chr.] es auch zur Benennung der »Sieben Weisen« kam, 
wie Demetrios von Phaleron in seinem Verzeichnis der Ar-
chonten berichtet [...]. Wie die meisten sagen, war er ein ech-
ter Milesier und stammte aus einem vornehmen Geschlecht. 
Nach der politischen Tätigkeit wandte er sich der Naturbe-
trachtung zu [...]. Apollodor sagt in seinen Chronika, Thaies 
sei im ersten Jahr der 35. [39.?] Olympiade [640 v.Chr.] ge-
boren. Er starb im Alter von 78 Jahren oder, wie Sosikrates 
sagt, von 90 Jahren, denn er sei in der 58. Olympiade [548/545 
v. Chr.] gestorben. Er sei ein Zeitgenosse des Kroisos, dem er 
auch den Übergang über den Halys ohne Brücke durch Um-
leitung des Stromes ermöglicht habe. 

Werke 

2 A. Simpl., In Phys. 23,29 

Es wird überliefert, dass Thaies als Erster den Griechen die 
Erforschung der Natur gezeigt habe. Obwohl viele andere 
ihm vorangegangen sind, wie auch Theophrast meint, hat er 
sie so übertroffen, dass er den Ruhm aller Vorgänger verdeckt 
hat. Man sagt, er habe nichts Schriftliches hinterlassen außer 
der so genannten Sternkunde für Seefahrer. 



8 T H A L E S 

2 Β. Diog. Laert. 1,23 (DK 11A 1) 

Και κατά τινας μέν σύγγραμμα κατέλιπεν ουδέν- ή 
γάρ είς αυτόν αναφερομένη Ναυτική αστρολογία 
Φώκου λέγεται είναι του Σαμίου [...]. κατά τινας δέ 
μόνα δύο συνέγραψε, Περί τροπής και ισημερίας, τά 
αλλ' ακατάληπτα είναι δοκιμάσας [...]. πρώτος δέ και 
περί φύσεως διελέχθη, ώς τίνες. 

2 C. Diog. Laert. 1,34 (DK 11Α ι) 

Τά δέ γεγραμμένα υπ' αύτοϋ φησι Λόβων ό Άργεΐος 
είς έπη τείνειν διακόσια. 

Der Politiker 

3. Hdt. ι,ι 70 (DK π A4) 
Αΰτη μέν Βίαντος του Πριηνέος γνώμη έπί διεφθαρ-
μένοισι "Ιωσι γενομένη, χρηστή δέ και πριν ή δια-
φθαρήναι Ίωνίην Θαλέω ανδρός Μιλησίου έγένετο 
[seil, γνώμη], τό άνέκαθεν γένος έόντος Φοίνικος, ος 
έκέλευε εν βουλευτήριον "Ιωνας έκτήσθαι, τό δέ είναι 
έν Τέφ (Τέων γάρ μέσον είναι Ίωνίης), τάς δέ άλλας 
πόλιας οίκεομένας μηδέν ήσσον νομίζεσθαι κατάπερ 
εί δήμοι ειεν. 

4· Diog. Laert. i,2j (DK 11Α ι) 
Δοκεΐ δέ και έν τοις πολιτικοις άριστα βεβουλεϋσθαι. 
Κροίσου γοϋν πέμψαντος πρός Μιλησίους έπί συμ-
μαχία έκώλυσεν οπερ Κύρου κρατήσαντος έσωσε τήν 
πόλιν. 
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2 Β. Diog. Laert. 1,23 (DK π Α 1) 
Und einigen zufolge hinterließ er keine Schrift. Denn die ihm 
zugeschriebene Sternkunde für Seefahrer wird als Werk des 
Samiers Phokos betrachtet [...]. Einigen anderen zufolge 
verfasste er nur zwei Schriften, nämlich Über die Sonnenwen-
den und Uber die Tag- und Nachtgleichen, weil er das Übrige 
für unerfassbar hielt [...]. Er war der Erste, der über die Na-
tur sprach, wie einige sagen. 

2 C. Diog. Laert. 1,34 (DK 11Α 1) 
Nach Angabe des Lobon von Argos umfassen seine Schriften 
etwa zweihundert Verse. 

Der Politiker 

3. Hdt. 1,170 (DK π A4) 

Diesen Rat gab Bias von Priene den Ioniern nach ihrer Zer-
störung, aber gut war auch der Rat, den Thaies, ein Mann aus 
Milet, von den Vorfahren in alter Zeit her ein Phönizier, 
ihnen vor der Zerstörung Ioniens gab. Er forderte die Ionier 
auf, einen einzigen Ratsitz anzulegen, und zwar in Teos 
(denn Teos liege in der Mitte Ioniens), die anderen Städte 
sollten genauso bewohnt bleiben wie bisher, aber nur den 
Rang von Landgemeinden bekommen. 

4. Diog. Laert. 1,25 (DK 11Α 1) 
Thaies scheint sich auch durch politische Ratschläge ausge-
zeichnet zu haben. So verhinderte er, als Kroisos die Milesier 
zu einem Bündnis aufforderte, den Pakt. Dies rettete die 
Stadt, als Kyros die Oberhand gewann. 
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Der Astronom 

; A. Plat. Theaet. 174a (DKη A 9) 

"Ωσπερ και Θαλήν άστρονομοϋντα, ώ Θεόδωρε, και 
άνω βλέποντα, πεσόντα εις φρέαρ, Θραττά τις εμ-
μελής και χαρίεσσα θεραπαινίς άποσκώψαι λέγεται, 
ώς τα μεν εν οϋρανω προθυμοΐτο είδέναι, τά δ' όπι-
σθεν αυτού και παρά πόδας λανθάνοι αυτόν. 

; Β. Heraclid. Fr. 45 Wehrli (Diog. Laert. 1,2j) (DK 11A 1) 

Και αυτός δέ φησιν, ώς Ηρακλείδης ιστορεί, μονήρη 
αυτόν γεγονέναι και ίδιαστήν. 

6. Arist. Pol. 1259α io (DK il Α ίο) 

Όνειδιζόντων γάρ αΰτψ διά τήν πενίαν ώς άνωφε-
λοϋς της φιλοσοφίας οΰσης, κατανοήσαντά φασιν 
αυτόν έλαιών φοράν έσομένην έκ τής αστρολογίας, 
ετι χειμώνος οντος εύπορήσαντα χρημάτων ολίγων 
άρραβώνας διαδοϋναι των έλαιουργίων των τ εν 
Μιλήτω και Χίω πάντων, ολίγου μισθωσάμενον ατ' 
ούθενός επιβάλλοντος· έπειδή δ' ό καιρός ήκε, πολ-
λών ζητουμένων άμα και εξαίφνης, έκμισθουντα δν 
τρόπον ήβοΰλετο, πολλά χρήματα συλλέξαντα έπιδει-
ξαι οτι ράδιόν έστι πλουτεΐν τοις φιλοσόφοις, αν 
βούλωνται, άλλ' ού τοϋτ' εστί περί ô σπουδάζουσιν. 

γ Α. Hdt. 1,74,9 (DK η Α}) 

Τήν δε μεταλλαγήν ταΰτην τής ήμέρης Θαλής ό 
Μιλήσιος τοισι "Ιωσι προηγόρευσε εσεσθαι, ουρον 
προθέμενος ένιαυτόν τούτον έν τω δή και έγένετο ή 
μεταβολή. 



FRAGMENTE UND ZEUGNISSE II 

Der Astronom 

; A. Plat. Theaet. 174 a (DK π A 9) 
Wie man auch, mein Theodoras, von Thaies erzählt, dass er 
in seine astronomischen Beobachtungen versunken und nach 
oben blickend in einen Brunnen gefallen ist. Eine witzige und 
reizende thrakische Magd habe ihn verspottet: Er bemühe 
sich, die Dinge im Himmel zu erkennen, habe aber keine Ah-
nung von dem, was hinter ihm sei und was zu seinen Füßen 
liege. 

j B. Heraclid. Fr. 45 Webrli (Diog. Laert. 1,2$) (DK π Α 1) 
Und er selbst behauptet, wie Herakleides berichtet, er sei ein 
Einzelgänger und ein Sonderling. 

6. Arist. Pol. 1259a 10 (DK π A 10) 
Als man ihm aufgrund seiner Armut vorwarf, dass die Philo-
sophie zu nichts tauge, da soll er, wie erzählt wird, nachdem 
er aufgrund seiner astronomischen Beobachtungen festge-
stellt hatte, dass die Olivenernte reichlich sein würde, noch 
im Winter das wenige Vermögen, das er besaß, als Handgeld 
ausgegeben haben, um sämtliche Ölpressen in Milet und 
Chios zu mieten, was ihm für einen geringen Preis gelang, 
weil ihn niemand überboten hatte. Als aber die Zeit [der 
Ernte] kam und viele auf einmal und gleichzeitig nach Öl-
pressen verlangten, da vermietete er sie so teuer, wie er nur 
wollte, und verdiente dadurch viel Geld. Auf diese Weise 
habe er bewiesen, dass es für die Philosophen einfach sei, 
reich zu werden, wenn sie es nur wollten, dass das aber nicht 
das Ziel ihrer Bestrebungen sei. 

7 A. Hdt. 1,74,9 (DKπ A ;) 
Diese Verwandlung des Tages [die Sonnenfinsternis] hatte 
Thaies aus Milet den Ioniern vorhergesagt und als Termin da-
für eben das Jahr angegeben, in dem diese Verwandlung sich 
wirklich ereignete. 
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7 Β. Aristarch. αρ. P. Oxy. LUIjjio 
(Comm. In II. 20,156) 

Έ φ η τε ό μέν Θαλής οτι έκλείπειν τον ήλ[ι]ον σελή-
νης έπίπροσθεν αύτφ γενομένης, σημειοΰμε[νος τους 
δρους] της ημέρας έν η ποιείται τήν εγλειψιν. 

7 C. Diog. Laert. 1,23 (DK η Αι) 

Δοκεΐ δέ κατά τινας πρώτος άστρολογήσαι και ήλια-
κάς έκλείψεις και τροπάς προειπεΐν, ώς φησιν Εΰδη-
μος έν τη Περί των άστρολογουμένων ίστορίςτ οθεν 
αυτόν και Ξενοφάνης και 'Ηρόδοτος θαυμάζει, μαρ-
τυρεί δ' αύτφ και Ηράκλειτος και Δημόκριτος [...]. 
πρώτος δέ και τήν ύστέραν ύστάτην του μηνός τρια-
κάδα είπεν. 

Der Geometer 

8. Ar. Nu. 180 

Tí δήτ' έκεινον τον Θαλήν θαυμάζομεν; 

<?. Eudem. Fr. /jj Wehrli (Proci. In Enel. 1,299,1) 
(DK η A 20) 

Τοϋτο τοίνυν τό θεώρημα δείκνυσιν, οτι δύο ευθειών 
άλλήλας τεμνουσών αί κατά κορυφήν γωνίαι ισαι είσίν, 
εύρημένον μέν, ώς φησιν Εΰδημος, υπό Θαλοΰ πρώτου. 

io. Proci. In Enel. 1,250,20 (DK 11A 20) 

Λέγεται γαρ δή πρώτος έκεινος έπιστήσαι και ειπείν, 
ώς άρα παντός ισοσκελούς αί προς τήι βάσει γωνίαι 
ισαι είσίν, άρχαϊκώτερον δέ τάς ί'σας „όμοιας" προ-
σειρηκέναι. 

α. Eudem. Fr. 134 Wehrli (Proci. In Eucl. 1,352,14) 
(DK η A 20) 

Εΰδημος δέ έν ταις ΓεωμετρικαΙς ίστορίαις εις Θαλήν 
τοϋτο άνάγει τό θεώρημα· τήν γάρ τών έν θαλάττη 



FRAGMENTE U N D ZEUGNISSE 

7 Β. Aristarch. ap. P. Oxy. LUIj/io 
(Comm. In IL 20,156) 

Thaies sagte, dass eine Sonnenfisternis erfolgt, wenn der 
Mond der Sonne im Wege steht, und zeigte, an welchem Tag 
[im Monat] die Sonnenfinsternis geschieht. 

7 C. Diog. Laert. 1,23 (DK 11Α 1) 
Einigen zufolge scheint er [Thaies] als Erster die Sterne be-
obachtet und Sonnenfinsternisse und Wendezeiten voraus-
gesagt zu haben, wie Eudemos in seiner Geschichte der Astro-
nomie berichtet; daher bewundern ihn auch Xenophanes und 
Herodot. Auch Heraklit und Demokrit legen Zeugnis davon 
ab [...]. Er nannte auch als Erster den letzten Tag des Monats 
»Triakas«. 

Der Geometer 

8. Ar. Nu. 180 

Warum denn bewundern wir jenen Thaies? 

9. Eudem. Fr. 135 Wehrli (Proci. In Eucl. 1,299,1) 
(DK il A 20) 

Dieses Theorem beweist, dass, wenn zwei Geraden einander 
schneiden, die Scheitelwinkel einander gleich sind. Es ist, wie 
Eudemos berichtet, zuerst von Thaies gefunden worden. 

10. Proci. In Eucl. 1,250,20 (DK 11A 20) 
Man sagt, jener [seil. Thaies] habe als Erster jenes [seil. Theo-
rem] gekannt und ausgesagt, dass in jedem gleichschenkligen 
Dreieck die Winkel an der Basis gleich sind, wobei er auf al-
tertümliche Weise die gleichen »ähnliche« genannt hatte. 

Ii. Eudem. Fr. 134 Wehrli (Proci. In Eucl. 1,352,14) 
(DK π A 20) 

In seiner Geschichte der Geometrie führt Eudemos dieses 
Theorem [seil. Dreiecke, bei denen eine Seite und die daran 
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πλοίων άπόστασιν δι' ου τρόπου φασίν αυτόν δεικνύ-
ναι, τούτψ προσχρήσθαί φησιν άναγκαΐον. 

12. Proci. In Euch Ι,ι;/,ιο (DKii A 20) 

T ò μέν οΰν διχοτομεΐσθαι τόν κύκλον υπό της διαμέ-

τρου πρώτον Θαλήν έκεΐνον άποδεΐξαί φασιν. 

IJ. Hieron. Rhod. Fr. 40 Wehrli (Diog. Laert. i,2j) 
(DK π A 1) 

Ουδείς δέ αύτοϋ καθηγήσατο, πλην οτι εις Α ϊ γ υ π τ ο ν 
έλθών τοις ίερεΰσι συνδιέτριψεν. ό δέ 'Ιερώνυμος και 
έκμετρήσαί φησιν αυτόν τάς πυραμίδας έκ της σκιάς, 
παρατηρήσαντα οτε ήμΐν ισομεγέθης έστίν. 

Der Naturphilosoph 

Wasser als Prinzip aller Dinge 

14. Arist. Metaph. 983b 20 (DK 11A 12) 

Θαλής μέν ό της τοιαύτης άρχηγός φιλοσοφίας ΰδωρ 
φησιν είναι (διό και την γήν έφ' ύδατος άπεφήνατο 
είναι), λαβών ίσως την ΰπόληψιν ταΰτην έκ του 
πάντων όραν την τροφήν ΰγράν ουσαν και αυτό τό 
θερμόν έκ τούτου γιγνόμενον και τούτφ ζών [...]. διά 
τε δή τοΰτο την ύπόληψιν λαβών ταύτην και διά τό 
πάντων τά σπέρματα την φύσιν ύγράν έχειν, τό δ' 
ΰδωρ άρχήν της φύσεως είναι τοις ύγροίς [...]. Θαλής 
μέντοι λέγεται οΰτως άποφήνασθαι περί της πρώτης 
αίτιας. 
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anliegenden Winkel gleich sind, sind selber gleich] auf Thaies 
zurück. Denn er sagt, die Methode, durch die Thaies die Ent-
fernung der Schiffe auf dem Meer bestimmt haben soll, setze 
dieses Theorem notwendigerweise voraus. 

12. Proci. In Enel. I,ij/,io (DK 11A 20) 

Man sagt, Thaies habe als Erster bewiesen, dass der Durch-
messer den Kreis halbiert. 

13. Hieron. Rhod. Fr. 40 Wehrli (Diog. Laert. i,2j) 
(DK π Α 1) 

Er hatte keinen Lehrer, außer dass er während eines Aufent-
haltes in Ägypten Umgang mit den Priestern hatte. Hierony-
mos von Rhodos berichtet, er habe auch die Höhe der Pyra-
miden mittels ihres Schattens gemessen, indem er jenen 
Zeitpunkt beobachtete, an dem unser Schatten die gleiche 
Länge wie unser Leib hat. 

Der Naturphilosoph 

Wasser als Prinzip aller Dinge 

14. Arist. Metaph. 983 b 20 (DK π A 12) 
Thaies, der Urheber dieser Art von Philosophie [welche eine 
materielle Ursache annimmt], sagt, das Wasser sei das Prin-
zip [aller Dinge] (deshalb behauptete er, die Erde liege auf 
Wasser). Er ist vielleicht dadurch zu dieser Vermutung ge-
kommen, dass er sah, dass die Nahrung aller Dinge feucht ist 
und dass das Warme selbst aus dem Feuchten ensteht und 
durch dieses lebt [...]. Dadurch ist er also zu dieser Vermu-
tung gekommen und auch dadurch, dass die Samen aller 
Dinge eine feuchte Natur haben, das Wasser aber ist für alles 
Feuchte das Prinzip seiner Natur [...]. Auf diese Weise, sagt 
man, hat sich Thaies über die erste Ursache geäußert. 
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Erdbeben 

15 A. Arist. De cael. 294a 28 (DK π A 14) 

Οι δ' έφ' ύδατος κεΐσθαι [seil, τήν γήν]. τούτον γάρ 
άρχαιότατον παρειλήφαμεν τον λόγον, ον φασιν ει-
πείν Θ α λ ή ν τον Μιλήσιον ώς δια τό πλωτήν είναι 
μένουσαν ώσπερ ξ ύ λ ο ν ή τι τοιούτον ετερον (και γάρ 
τούτων έπ' αέρος μέν ούθέν πέφυκε μένειν, άλλ ' έφ' 
ύδατος). 

/J Β. Sen. Nat. quaest. 3,14,1 (DK 11A ij) 

Quae sequitur Thaletis inepta sententia est. Ait enim terra-

rum orbem aqua sustineri et vehi more navigii mobilitateque 

eius fluctuare tunc cum dicitur tremere. 

ι) C. Sen. Nat. quaest. 6,6,1 
Thaies Milesius totam terram subiecto iudicat umore portari 
et innare [...]. Hac, inquit, unda sustinetur orbis velut 
aliquod grande navigium et grave his aquis quas premit [...]. 
(2) Illud argumenti loco ponit aquas esse in causa quibus hic 
orbis agitetur, quod in omni maiore motu erumpunt fere novi 
fontes. 

Nilüberschwemmungen 

16 A. Hdt. 2,20,2 (DK π A 16) 

Ά λ λ ά Ε λ λ ή ν ω ν μέν τίνες έπίσημοι βουλόμενοι γενέ-
σθαι σοφίην ελεξαν περί του ύδατος τούτου τριφα-
σίας οδούς, των τάς μέν δύο ούδ ' άξ ιώ μνησθήναι εί 
μή οσον σημήναι βουλόμενος μοϋνον. των ή έτέρη μέν 
λέγει τους έτησίας ανέμους είναι αιτίους πληθύειν τον 
ποταμόν κωλύοντας ές θάλασσαν έκρέειν τον Νείλον. 
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Erdbeben 

ij A. Anst. De cael. 294a 28 (DK 11A 14) 

Andere [seil, sagen, die Erde] liege auf Wasser. Dies ist die äl-
teste Theorie, welche uns überliefert ist. Man sagt, Thaies aus 
Milet habe sie vertreten, der behauptete, die Erde ruhe, weil 
sie wie ein Stück Holz oder etwas anderes dieser Art 
schwimme (denn auch davon kann nichts seiner Natur nach 
auf Luft ruhen, wohl aber auf Wasser). 

15 B. Sen. Nat. quaest. 3,14,1 (DK 11A 15) 

Die folgende Auffassung des Thaies ist völlig unangemessen. 
Denn er behauptet, die Erdscheibe werde vom Wasser getra-
gen und fahre wie ein Schiff. Sie schwanke infolge einer Be-
wegung des Wassers, wenn man sagt, dass sie bebe. 

j j C. Sen. Nat. quaest. 6,6,1 
Der Milesier Thaies nimmt an, die ganze Erde werde durch 
das darunter liegende Wasser getragen und schwimme darauf 
[...]. Die Erdscheibe werde seiner Meinung nach durch diese 
Woge getragen, wie ein großes und schweres Schiff durch das 
Wasser, worauf es lastet [...]. (2) Als Begründung dafür, dass 
das Wasser eine Ursache des Erdbebens ist, gibt er an, dass 
bei jedem größeren Beben fast immer neue Quellen hervor-
springen. 

Nilüberschwemmungen 

16 A. Hdt. 2,20,2 (DK π A 16) 
Nun haben einige Griechen, die sich durch ihre Weisheit her-
vortun wollten, dreierlei Ansichten über die Gründe dieser 
Überschwemmung geäußert, von denen ich zwei nicht ein-
mal für erwähnenswert halte; ich will sie aber wenigstens 
kurz andeuten. Eine davon besagt, die Etesien-Winde seien 
die Ursache für das Anschwellen des Flusses, weil sie den Nil 
hinderten, ins Meer hinauszuströmen. 
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16 Β. Agatharch. FGrHist F2a,86, F 19,234 (Diod. 1,38,2) 
Θαλής μέν οΰν, εις των έπτά σοφών ονομαζόμενος, 
φησί τούς έτησίας άντιπνέοντας ταΐς έκβολαΐς του 
ποταμοί κωλύειν εις θάλατταν προχεΐσθαι τό ρεΰμα, 
και διά τοϋτ' αύτόν πληρούμενον έπικλύζειν ταπει-
νήν οΰσαν και πεδιάδα τήν Αιγυπτον. 

Götter 

77 Α. Arist. De an. γ (DK 11A 22) 
Και έν τω δλω δέ τίνες αυτήν [seil, τήν ψυχήν] μεμΐ-
χθαί φασιν, όθεν ϊσως και Θαλής φήθη πάντα πλήρη 
θεών είναι. 

ιγ Β. Aet. ι,γ,η (Stob. 1,1,29b) (DK 11A 23) 
Θαλής νουν του κόσμου τόν θεόν, τό δέ πάν εμψυχον 
άμα και δαιμόνων πλήρες. 

Der Magnetstein 

18 Α. Diog. Laert. 1,24 (DK 11Α ι) 
Αριστοτέλης δέ και 'Ιππίας φασίν αυτόν και τοις άψύ-
χοις μεταδιδόναι ψυχής, τεκμαιρόμενον έκ τής λίθου 
τής μαγνήτιδος και του ήλεκτρου. 

ι8 Β. Arist. De an. 405α !9 (DK 11A 22) 
Έ ο ι κ ε δέ και Θαλής έξ ων άπομνημονεύουσι 
κινητικόν τι τήν ψυχήν ύπολαβεΐν, εί'περ τήν λίθον 
εφη ψυχήν έχειν, δτι τόν σίδηρον κινεί. 
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16 Β, Agatharch. FGrHist F2a,86, F 19,234 (Diod. 1,38,2) 
Thaies nun, benannt als einer der Sieben Weisen, sagt, dass 
die Etesien-Winde den Fluss hindern, ins Meer hinauszuströ-
men, weil sie der Mündung des Flusses entgegenblasen. Aus 
diesem Grund schwelle der Fluss an und überschwemme die 
niedrig gelegene ägyptische Ebene. 

Götter 

ij A. Arist. De an. 411a 7 (DK 11A 22) 
Einige sagen aber auch, sie [seil, die Seele] sei mit dem All 
vermischt, weshalb vielleicht auch Thaies glaubte, alles sei 
voll von Göttern. 

ιγ B. Aet. ι,γ,ιι (Stob. 1,1,29b) (DK π A 23) 
Thaies hat gesagt, Gott sei der Geist des Kosmos und das All 
sei beseelt und voll von Dämonen. 

Das Magnetstein 

18 A. Diog. Laert. 1,24 (DK 11Α 1) 
Aristoteles und Hippias berichten, er habe auch dem Leb-
losen eine Seele zugeteilt. Er habe das aus dem Magnet- und 
dem Bernstein geschlossen. 

18 B. Arist. De an. 405a 19 (DK 11A 22) 
Nach dem, was man berichtet, scheint auch Thaies die Seele 
als etwas Bewegliches angesehen zu haben, wenn er wirklich 
gesagt hat, der Magnetstein sei beseelt, weil er Eisen in Bewe-
gung setzt. 
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Leben und Werk 

Leben 
Alle Informationen über das Leben und das Werk des Thaies 
beruhen von Anfang an auf indirekter Uberlieferung. Sicher 
ist, dass er in Milet geboren wurde zur Blütezeit dieser ioni-
schen Stadt. Denn Milet hat sich besonders im 7. Jahrhundert 
v. Chr. als wichtige Hafenstadt ausgezeichnet und überall 
im Mittelmeer und rings um das Schwarze Meer Kolonien 
gegründet. Bemerkenswert ist vor allem die Gründung 
der Stadt Naukratis in Ägypten, welche die Beziehungen er-
klären kann, die die antiken Quellen zwischen Thaies und 
Ägypten immer wieder behauptet haben. Im 6. Jahrhundert 
v. Chr. wurde Milet wie die anderen ionischen Städte vom 
griechenfreundlichen lydischen König Kroisos unterworfen. 
Als aber der persische König Kyros gegen letzteren die Waf-
fen erhob, folgte Milet Kyros und sicherte damit seinen Fort-
bestand, als Kroisos im Jahre 547 v. Chr. besiegt wurde. A m 
Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. führte Milet den Aufstand 
der griechischen ionischen Städte gegen die Perser an und 
wurde von den Persern im Jahr 494 v. Chr. besiegt und völlig 
zerstört. 

Der ständige Kontakt mit der orientalischen Kultur und 
die Erfordernisse, die sich aus der Seefahrt und der Grün-
dung von Kolonien ergaben, haben erhebliche Fortschritte 
im technischen Bereich bewirkt und zugleich zu einer ande-
ren Haltung gegenüber den meteorologischen Phänomenen 
geführt. Je mehr man mit diesen vertraut wurde, desto natür-
licher mussten sie erscheinen. Vor diesem Hintergrund lässt 
sich also erklären, dass gerade in Milet die ersten Spuren 
einer technischen Erklärung der meteorologischen Erschei-
nungen und die ersten Erfindungen im Bereich der Geome-
trie und der Astronomie zu finden sind. 

Es gibt keine wirklich zuverlässigen Angaben über die Tä-
tigkeit und die Lehre des Thaies. Er soll auf jeden Fall zwi-
schen der zweiten Hälfte des 7. und der ersten Hälfte des 
6. Jahrhunderts v. Chr. gelebt haben, denn Apollodor nimmt 
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für seine Geburt das Jahr 640 v. Chr. und für seinen Tod den 
Zeitraum um 545 v. Chr. an. Seine Einbeziehung in den Kreis 
der Sieben Weisen fällt nach Angabe des Aristotelesschülers 
und bedeutenden Politikers Demetrios Phalereus ins Jahr 
582/581 v.Chr. Da Thaies, wie auch andere antike Weisen, 
bald zur Legende wurde und als »erster Erfinder« (πρώτος 
εύρετής) in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen an-
gesehen wurde, ist es schwierig zu beurteilen, was er wirklich 
geleistet hat. 

Werk 
Thaies hat sehr wahrscheinlich keine Schrift hinterlassen. 
Schon die ältesten Quellen wie Herodot haben auf münd-
liche Uberlieferung und auf Legenden zurückgegriffen. Der 
Sophist Hippias, der in seinem Logos Lehrmeinungen der 
alten Weisen referiert, hat auf eine Seelenlehre des Thaies ver-
wiesen, aber sich wohl nicht auf ein schriftlich fixiertes Werk 
beziehen können. Aristoteles hatte sicher keines vor sich, 
weil er immer indirekt auf ihn verweist (λέγεται). Ebenso 
wenig hatten seine Schüler und die späteren Quellen Zugang 
zu vermeintlichen Schriften. Allerdings tauchen in den späte-
ren Berichten Titel von Werken des Thaies auf. Ihm wurde ein 
astronomisches Gedicht Sternkunde für Seefahrer (Ναυτική 
άστρολογία) zugeschrieben, das zwar auf das 6. Jahrhundert 
v. Chr. zurückgeht, dessen Autorschaft aber schon in der An-
tike umstritten war: Plutarch erhob Bedenken, und Diogenes 
Laertios sagt ausdrücklich, es sei vom Phönikier Phokos 
verfasst worden. Fälschungen liefen in späterer Zeit um, so 
z.B. ein Werk Über die Prinzipien (Περί άρχων), aus dem 
Pseudo-Galen zitierte (In Hipp. hum. 1,1 = XVI,37 Kühn), 
sowie andere, von denen Diogenes Laertios berichtet. 

Antike Überlieferung: Der politische Ratgeber 
Schon von Anfang an hatten sich Legenden um Thaies gebil-
det, die immer wieder mit zusätzlichen Details ergänzt wur-
den. So erscheint Thaies in der Uberlieferung als politischer 
Berater, als Astronom und als Naturphilosoph. 
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Die Berichte über seine politischen Aktivitäten sind in den 
Details unzuverlässig. Als die Ionier von der persischen Herr-
schaft bedroht wurden, erzählt Herodot (1,170 = 3), hatte 
Thaies sie aufgefordert, einen gemeinsamen Ratssitz in Teos 
anzulegen und den anderen Städten nur den Rang von Land-
gemeinden zu belassen, wenn sie ihre Unabhängigkeit be-
wahren wollten. Nun passt diese zentralistische Auffassung 
besser zur perikleischen Zeit als zur Zeit des Thaies. Sie 
dürfte also später, von den Zeitgenossen Herodots, ausgear-
beitet und der Autorität des Thaies zugeschrieben worden 
sein. Unwahrscheinlich ist auch ein weiterer Bericht Hero-
dots (1,75 = DK il A 6): Thaies habe den Kroisos auf seinem 
Zug gegen Kyros begleitet und ihm durch den Bau eines Ka-
nals und die Umleitung des Flusses Halys das Uberschreiten 
ermöglicht. Denn die vermeintliche Freundschaft mit dem 
lydischen König wird in einer anderen Anekdote widerlegt: 
Nach Angabe des Diogenes Laertios (4) habe Thaies die Mi-
lesier gehindert, ein Bündnis mit Kroisos zu schließen, was 
später nach dem Sieg des Kyros die Stadt gerettet habe. Beide 
Geschichten gehen wahrscheinlich auf politisch verschieden 
orientierte Kreise zurück und lassen sich jedenfalls nicht als 
echte Zeugnisse auffassen. Sie stimmen jedoch in einem 
Punkt miteinander überein, nämlich dass Thaies eine politi-
sche Rolle in seiner Stadt gespielt hat. Das ist durchaus mög-
lich, wenn man bedenkt, dass er gemeinsam mit Solon und 
anderen zu den Sieben Weisen gezählt wurde, deren politi-
sche Rolle gut belegt ist. Unsicherheit herrscht hingegen über 
die vielen Spruchweisheiten, die in den späteren Quellen un-
ter dem Namen des Thaies überliefert sind. Denn dieselben 
Sprüche werden bei den verschiedenen Autoren verschiede-
nen Weisen zugeschrieben. 

Der Astronom 
Als Astronom war Thaies seit jeher bekannt, aber die Anga-
ben über seine Leistungen lassen sich schwer beurteilen. Vor 
allem besteht große Unsicherheit in Bezug auf seine Voraus-
sage einer Sonnenfinsternis im Jahre 586/585 v.Chr., die ihm 
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von Herodot an (7 A ) immer wieder zugeschrieben worden 
ist. Man hat üblicherweise angenommen, er habe ein empiri-
sches babylonisches Berechnungssystem angewandt, wonach 
die zukünftigen Finsternisse mittels einer Statistik der schon 
erfolgten mit einer gewissen Annäherung vorausgesagt wur-
den. Neugebauer 197$, 604, hat jedoch nachgewiesen, dass 
die Babylonier auch drei Jahrhunderte nach Thaies noch 
nicht imstande waren, eine Sonnenfinsternis vorauszusagen, 
die in Kleinasien sichtbar gewesen wäre; Berechnungen für 
die Zyklen der Sonnenfinsternisse sind in Babylonien nicht 
belegt (diese bestanden nur für die Mondfinsternisse). Ferner 
hätte man, um einen solchen Zyklus bestimmen zu können, 
Zugang zu hunderten von Lokalverzeichnissen haben müs-
sen. So hat Thaies schwerlich die genaue Zeit vorausgesagt, 
zu der die Sonnenfinsternis eintrat. Eine Information, die 
Licht auf die umstrittene Frage werfen kann, enthält ein Pa-
pyrus mit einem Kommentar zur Ilias. Der Kommentator 
zitiert den Astronomen Aristarch von Samos (3. Jh. v. Chr.) 
als Quelle, der berichtet, was Thaies über die Sonnenfinster-
nis ausgesagt habe (7 B). Hier wird auf keine bestimmte Vo-
raussage hingewiesen, sondern nur auf die Möglichkeit einer 
Sonnenfinsternis zur Neumond-Zeit. Die Legende der ge-
nauen Voraussage kann wohl daraus entstanden sein. Aller-
dings beschäftigte sich Thaies mit der Astronomie und der 
Meteorologie, wie es sich aus seiner Erklärung von Erdbeben 
und Nilüberschwemmungen ergibt. Erdbeben erfolgten, weil 
die Erde infolge einer Bewegung des Wassers, von dem sie ge-
tragen werde, schwanke. Die Nilüberschwemmungen seien 
von den Etesien-Winden verursacht, die der Mündung des 
Flusses entgegenbliesen und ihn hinderten, ins Meer hinaus-
zuströmen. 

Als es im letzten Viertel des 5. Jahrhunderts v .Chr. in 
Athen zur Reaktion gegen die Intellektuellen kam und der 
Meteorologos zum Vorbild des Müßiggängers wurde, der sich 
nur um die Dinge im Himmel kümmert und vom praktischen 
Leben keine Ahnung hat, galt Thaies als Paradebeispiel für 
den unpraktischen Weisen. Piaton erzählt in seinem Theaitetos 
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(5 A) eine Geschichte, die er vielleicht in den Komödien-
darstellungen der Metereologen vorfand: Thaies sei in seine 
Himmelsbeobachtungen derartig versenkt gewesen, dass er 
einen Brunnen vor seinen Füßen nicht gesehen habe und 
hineingefallen sei. Eine thrakische Magd habe ihn ausgelacht, 
weil er sich darum bemühe, die Dinge im Himmel zu erken-
nen, ohne sich darum zu kümmern, was ihm vor den Füßen 
liege. In einer Anekdote bei Aristoteles wird im Gegensatz zu 
diesem Bild des spekulativen Astronomen die praktische 
Klugheit des Philosophen hervorgehoben (6): Thaies habe 
aufgrund seiner astronomischen Beobachtungen eine große 
Olivenernte vorausgesehen und sich deshalb bemüht, in 
Milet und Chios sämtliche Olivenpressen für einen niedrigen 
Preis zu mieten. Als die Zeit der Ernte gekommen sei, habe 
er die Pressen für einen teueren Preis vermietet und viel Geld 
verdient. Er habe somit beweisen wollen, dass auch Philoso-
phen reich werden könnten, wenn sie wollten, dass sie dies 
aber nicht erstrebten. 

Der Geometer 
Schon im 5. Jahrhundert v. Chr. war Thaies auch als Geometer 
bekannt, weil in den Wolken des Aristophanes auf ihn als 
Paradebeispiel verwiesen wird (8). Er hat sehr wahrscheinlich 
einige geometrische Sätze auf empirische Weise bewiesen und 
sie dann für praktische Zwecke angewandt, wie es sich aus 
einer Tradition ergibt, die auf Eudemos, den Schüler des Aris-
toteles (4. Jh. v.Chr.), zurückgeht (11). So konnte er, um den 
Satz zu beweisen, dass Dreiecke gleich sind, wenn eine Seite 
und die beiden anliegenden Winkel gleich sind, zwei Holzdrei-
ecke aufbauen, die zwei gleiche Winkel und eine gleiche Seite 
hatten, und sie übereinanderlegen. Er habe dann diesen Satz 
benutzt, um die Entfernung der Schiffe im Meer zu messen. 

O b er auch die Höhe der Pyramiden in Ägypten gemessen 
hat, bleibt unsicher, weil diese Information erst seit dem 
3. Jahrhundert v. Chr. belegt ist. 

Die späteren Quellen heben vor allem die praktischen Er-
findungen des Thaies im Bereich der Astronomie und der 
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Geometrie hervor. Ihre Angaben sind jedoch nicht immer zu-
verlässig, weil sie geneigt sind, auf große Namen auch spätere 
Erfindungen zurückzuführen. 

Der Naturphilosoph 
Seit Aristoteles wird Thaies als der erste Naturphilosoph an-
gesehen, weil er das Wasser zum Prinzip aller Dinge erklärt 
habe. Aber die Berichte über diesen Punkt sind nicht eindeu-
tig. Denn im ersten Buch der Metaphysik (14) ordnet Aristo-
teles ihn zwar unter diejenigen ein, die das Wasser als mate-
rielles Prinzip angenommen haben, doch bezieht er sich auf 
kein direktes Zeugnis, sondern auf indirekte Berichte und 
fügt hinzu, diese Theorie sei nach Meinung einiger auch durch 
die »früheren Theologen« vertreten worden, welche Okea-
nos und Tethys als Erzeuger der Götter und Styx als die ehr-
würdigste und deshalb die älteste Gottheit angesehen hätten. 
Piaton weist (ohne Thaies zu nennen) auf dieselben früheren 
Meinungen hin, um zu zeigen, dass die herakliteische Fluss-
lehre schon von alten Dichtern vertreten wurde (Theaet. 
152e). Die Quelle der beiden könnte die Sammlung des So-
phisten Hippias sein (Snell 1966 [1944], ii9ff.; Mansfeld 1990b 
[1985], 139 ff.), der Meinungen von Dichtern und Denkern, 
Griechen wie Barbaren, gesammelt und nach Themen ge-
ordnet hatte (DK 86 Β 6). Auf jeden Fall bleibt die genaue 
Formulierung des Thaies unbekannt. Dieselbe Unsicherheit 
herrscht, was die Begründung dieser Theorie betrifft. Aristo-
teles referiert verschiedene mögliche Argumente, die jedoch 
schwerlich auf den Milesier zurückgehen, weil sie anderswo 
im aristotelischen Werk als Meinung des Aristoteles selbst 
oder eines anderen Denkers wiedergegeben werden. Aristote-
les liefert jedoch auch einen Hinweis, der Schlüsse bezüglich 
des Kontextes der thaletischen Aussage zulässt: Thaies habe 
erklärt, dass die Erde auf dem Wasser liege, weil das Wasser 
Prinzip sei. Doch liegt es nahe, dass Thaies eher umgekehrt 
argumentiert hat, nämlich, dass das Wasser Ursprung der 
Erde und aller auf ihr befindlichen Dinge ist, weil es »tiefer« 
liege als diese. Der Schluss, das »Tiefe« sei der »Anfang«, ist 
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mit der Auffassung eng verbunden, dass die »Wurzeln«, die 
den Ursprung darstellen, tiefer liegen als die oben befind-
lichen Teile. Eine solche Auffassung ist schon bei Hesiod zu 
finden, der in der Theogonie (726 ff.) die Quellen und Gren-
zen (πηγαί και πείρατα) der Erde, des Meeres, des Tartaros 
und des Himmels nach unten, in den ungeheuren Abgrund 
(χάσμα), setzt. Auf ähnliche Weise hat auch der Naturphilo-
soph Hippon von Rhegion (5. Jh. v. Chr.), der Aristoteles zu-
folge (Metaph. 984a 3 = DK 38 A 7) Wasser als Prinzip gesetzt 
hat, argumentiert, um zu beweisen, dass alles Trinkwasser 
aus dem Meer stammt. Das Meer sei tiefer als Brunnen, aber 
alles, was sich über dem Meer befinde, sei aus ihm hervorge-
gangen. Die Brunnen würden also vom Meer gespeist (DK 38 
Β ι). Wahrscheinlich hat Thaies von keiner άρχή, sondern 
von πηγαί bzw. ρίζαι der Erde und der anderen Dinge ge-
sprochen. Aristoteles hat die Aussage vor dem Hintergrund 
der Prinzipienlehre umformuliert. 

Aristoteles gibt in seiner Abhandlung Über die Seele zwei 
andere Meinungen des Thaies wieder, nämlich dass der Mag-
netstein beseelt ist, weil er Eisen in Bewegung setzt (18 B), 
und dass alles voll von Göttern ist (17 A). In welchem Kon-
text Thaies diese Sätze ausgesprochen hat, bleibt fraglich. Im 
Satz über den Magnetstein hat er sicherlich keine Seelenlehre 
formuliert, wie Aristoteles behauptet, sondern nur die An-
ziehungskraft des Magnets erklärt, was damals als ein Wun-
der angesehen wurde. Seele kann auf jeden Fall bei Thaies 
schwerlich etwas anderes als »Leben« bedeuten, wie es bei 
Homer und bei vielen Vorsokratikern der Fall ist. Was den 
Satz »alles ist voll von Göttern« betrifft, war er schon zur 
Zeit des Aristoteles als kontextloser Spruch allgemein be-
kannt und wurde beliebigen Denkern zugeschrieben: Piaton 
(Leg. 899b) gibt ihn als geläufige Meinung, spätere Autoren 
überliefern eine leicht verschiedene Version (alles ist voll von 
Dämonen, vgl. 17 B), auch unter dem Namen Heraklits. So 
bleibt die Vaterschaft des Thaies unsicher. 

Da die Uberlieferung über Thaies von Anfang an auf 
mündlichen Berichten beruht, kann man keine sicheren 
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Schlüsse bezüglich seiner Lehre ziehen. Man kann zwar an-
nehmen, dass Thaies ein archaischer Weiser im echten Sinn 
war, der politische Klugheit mit bewundernswerten Kennt-
nissen im Bereich der Astronomie und der technischen Wis-
senschaften vereinigte, man sollte ihn aber nicht als einen 
Naturphilosophen ansehen, der eine systematische Lehre 
entwickelt hat. Er hat sich ohne Zweifel mit den himmlischen 
Phänomenen und mit technischen Fragen beschäftigt, die bei 
der Lösung praktischer Probleme helfen konnten. Im Rah-
men seiner Beobachtungen kann er einzelne Hypothesen 
über die Entstehung der Erde und die Ursachen der Naturer-
scheinungen aufgestellt, aber sicher kein kohärentes System 
und noch weniger eine Metaphysik entwickelt haben. 
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Erläuterungen 

ι Ζ. ι—ij Sud. s. v. Thaies. 
Ζ. 3 Hdt. 1,170; Eus. Ρ. E. 10,4,18. 
Ζ. 9-13 Eus. Chron. ap. Cyrill. Contra lui. 1,12. 
Z. 14 Hdt. 1,75,11. 
Φησί δ' Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς ... έπί της πεντηκοστής 
ογδόης 'Ολυμπιάδος: In der Angabe des Apollodor, Tha-
ies sei im ersten Jahr der 35. Olympiade (640 v.Chr.) ge-
boren und in der 58. Olympiade (548-545 v.Chr.) im Alter 
von 78 Jahren gestorben, steckt offensichtlich ein Fehler (die 
Lebenszeit des Thaies würde sich bis zum 92.-95. Jahr er-
strecken, wie Sosikrates berechnet hatte), der sehr wahr-
scheinlich auf die paläographische Überlieferung zurück-
geht (Θ (9) konnte leicht mit E (5) verwechselt werden). So 
hat man vorgeschlagen, das Geburtsdatum des Milesiers ins 
erste Jahr der 39. Olympiade zu setzen (624 v. Chr.). 

2 A Heron. Def. 136,1; Iambi. Comm. math, scient. 21,4; Proci. In 
Eucl. 1,65,3; Plin. Nat. hist. 36,82; Plut. Conv. VII sap. 147A. 

2 Β Das Gedicht Sternkunde für Seefahrer wurde meist als unecht 
betrachtet. Vgl. Plut. De Pyth. or. 403A (»wenn wirklich 
Thaies die ihm zugeschriebene Sternkunde verfasst hat«). 

2 C Lobon von Argos (3. Jh. v.Chr.?) ist der Verfasser eines 
Werkes Uber die Dichter, in dem er den von ihm dargestell-
ten Dichtern viel mehr zuschrieb, als sie wirklich verfasst 
hatten. So erregt seine Angabe über den Umfang der von 
Thaies geschriebenen Verse Verdacht. 

3 Z. 1-3 Ael. Var. hist. 3,17. 
Ζ. 3-4. Diog. Laert. 1,22. 
Die praktisch politische Klugheit ist in der Uberlieferung ty-
pisch für die Sieben Weisen, zu denen Thaies gezählt wurde. 
Uber dieses Zeugnis s. die Einleitung. 

5 Α-B Das Bild des Thaies als Meteorologos, der sich nur um unnüt-
zes Wissen kümmert und das praktische vernachlässigt, steht 
dem des politischen Beraters entgegen, das die ältere Tradi-
tion überliefert hat. Die von Piaton erzählte Anekdote ist sehr 
wahrscheinlich bei den athenischen Komödiendichtern im 
letzten Drittel des 5. Jahrhundert erfunden worden. Bei den 
Schülern Piatons wird diese Interpretation des Thaies weiter-
entwickelt, und dieser wird zum Vorbild des »unpolitischen« 
nach hohen Werten strebenden hellenistischen Philosophen. 
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6 Hieron. Rhod. Fr. 39 Wehrli (Diog. Laert. 1,26); Cic. De 
div. 1 ,49,111. 

7 A Clem. Strom. 1,65 (Eudem. Fr. 143 Wehrli); Cic. D e div. 
1,49,112; Plin. Nat . hist. 2,53; Cic. Resp. 1,25. 
Die Vorhersage der Sonnenfisternis hat immer einen wichti-
gen Anhaltspunkt für die Lebensdaten des Thaies darge-
stellt. Doch ist sie heute sehr umstritten. Zwei Punkte sind 
dabei zu beachten: 1. Die Zeugnisse weichen gerade bei dem 
Datum dieses Ereignisses voneinander ab. Plinius setzt sie 
im vierten Jahr der 48. Olympiade an (585/584 v. Chr.). Die-
ses Datum ist nach der modernen Berechnung einer Son-
nenfinsternis, die man am Halys sehen konnte, das wahr-
scheinlichste. Herodot (1,74) hingegen datiert sie in die Zeit 
des Kyaxares, der 595 v .Chr . gestorben ist. 2. Es ist nicht 
klar, mit Hilfe welcher Berechnungen Thaies die Sonnen-
fisternis vorhersehen konnte. Neugebauer 1975, 604, hat 
nachgewiesen, dass weder Thaies noch die Babylonier, de-
ren empirische Berechnungen immer wieder als Vorbild des 
Thaies angeführt werden, zu dieser Zeit über die Mittel ver-
fügten, eine solche Erscheinung vorauszusehen (s. Einlei-
tung). Nach Mosshammer 1981, 145-155, ist die Geschichte 
Herodots aus der Zusammensetzung drei voneinander 
verschiedener Traditionen entstanden: D e m Bericht einer 
Eklipse (585/584 v. Chr.), dem Krieg zwischen den Medern 
und den Lydiern sowie den astronomischen Interessen des 
Thaies. 

7 Β Das neue Zeugnis über Thaies, das als Zitat des Aristarch 
von Samos (3. Jh . v. Chr.) in einem Kommentar zur Ilias auf 
Papyrus angeführt wird, bestätigt die peripatetische Tradi-
tion. Aristarch behauptet in impliziter Auseinandersetzung 
mit dem populären Herodotbericht, dass Thaies ganz all-
gemein nur den Tag im Monat bestimmt hat, an dem eine 
Sonnenfinsternis erfolgen kann (Burkert 1993, 50, A n m . 8). 
Dieser Tag wird von unserem Text als τ ρ ι α κ ά ς (vgl. 7 C ) 
bzw. ν ο υ μ η ν ί α bezeichnet und variiert je nach der Monats-
länge, die in den jeweiligen Kalendern festgesetzt war (29., 
30., 31. Tag). Wir haben also hier keine bestimmte Voraus-
sage, sondern nur eine allgemeine Aussage über die Mög-
lichkeit einer Sonnenfinsternis zur Neumond-Zeit , wenn 
die Mondbreite genügend klein ist. 

7 C Z . 1 -3 Eudem. Fr. 145 Wehrli (ap. Heron. Def. 138,11 = Der-
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cill. ap. Theon. 198,14 Hiller); Apul. Flor. 18; Eus. Ρ. E. 
10,14,10; Schol. in Plat. Remp. éooa. 
Die späteren, zuverlässigsten Informationen über die astro-
nomischen Erfindungen des Thaies (Sonnenfinsternisse und 
Wendezeiten) sind durch den Peripatetiker Eudemos, Schü-
ler des Aristoteles, überliefert worden. Diesem Kern wurden 
dann immer wieder zusätzliche Angaben hinzugefügt. So 
wurden verschiedene andere Entdeckungen im Bereich der 
Astronomie auf Thaies zurückgeführt. Es ist nicht auszu-
schließen, dass dabei auch die dem Thaies zugeschriebene 
Sternkunde für Seefahrer eine Rolle gespielt hat. 
Z. 6-7 τρ ιακάδα: vgl. Erl. zu 7 B. 

8-13 Die meisten Nachrichten über die Geometrie des Thaies 
stammen aus der Geschichte der Geometrie des Eudemos. 
Sehr wahrscheinlich betrieb Thaies eine empirische Geome-
trie. Später, als die einzelnen Sätze theoretisch bewiesen 
wurden, führte man sie auf ihn zurück. Test, π zeigt, dass 
Eudemos selbst auf indirekte Zeugnisse zurückgeht (φασίν 
»man erzählt«), Dass Thaies die Geometrie von den Ägyp-
tern gelernt und dass er die Höhe der Pyramiden vermessen 
hat, ist erst bei Hieronymos von Rhodos, einem Peripateti-
ker des 3. Jahrhunderts v. Chr. bezeugt und lässt sich nicht 
näher bestätigen. Thaies könnte wohl auch in Ägypten ge-
wesen sein, wo Milet die Handelskolonie von Naukratis ge-
gründet hatte. Ob er aber von hier sein Wissen übernom-
men hat, ist unsicher. Da Thaies als der erste griechische 
Geometer angesehen wurde und die Endeckung der Geo-
metrie schon von Herodot (2,109) den Ägyptern zugewiesen 
wurde (vgl. auch Diod. 1,69,5; 81,3; 94,3; Strabo 17,1,3), lag 
es nahe, seine geometrischen Erfindungen auf seinen ver-
meintlichen Aufenthalt in Ägypten zurückzuführen. In der 
hellenistischen biographischen Literatur werden üblicher-
weise den bedeutendsten Philosophen Besuche in Ägypten 
zugeschrieben. 

14 Z. 1-3 Theophr. Fr. 225 F H S & G (Simpl. In Phys. 23,21); 
Cic. Ac. 2,37,118; Diog. Laert 1,27; Epiphan. Pan. 3 (PG 
505,1). 
Z. 2 δδωρ φησίν είναι: Der Satz darf nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Aristoteles direkt aus einem Text des 
Thaies zitiert, vgl. Z. 7 »sagt man« (λέγεται), das als Zei-
chen für die Benutzung indirekter Berichte gilt. 
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Ζ. 2-3 διό και τήν γήν ... είναι: Was Aristoteles als eine 
Folge darstellt, ist wahrscheinlich die ursprüngliche Begrün-
dung des Thaies für die Annahme, dass alles aus dem Wasser 
(oder vielmehr aus dem Meer?) stammt. 
Z. 3-8 λαβών ... τοις ύγροίς: Die hier gegebenen Begrün-
dungen für die Annahme des Wassers als Prinzip gehen auf 
Aristoteles und nicht auf Thaies zurück. Die Meinung, dass 
die Nahrung aller Dinge feucht ist und dass das Warme vom 
Feuchten lebt, ist im 5. Jahrhundert v.Chr. weit verbreitet; 
für die Annahme, dass die Samen aller Dinge feucht sind, 
vgl. Arist. De gen. anim. 720a 8; 772b 4. In De an. 405b 1 
schreibt Aristoteles diese Meinung dem Hippon zu. 

15 A Simpl. In De cael. 520,27; 522,14. 

15 B - C Seneca geht durch Poseidonios auf die peripatetische Doxo-
graphie zurück. Wahrscheinlich hat er den Vergleich der 
Erde mit dem Holz, das auf dem Wasser schwimmt, durch 
einen moderneren ersetzt. Das Zeugnis 15 C, das bei Diels/ 
Kranz (sowie bei Mansfeld 1987) nicht abgedruckt ist, gibt 
eine zusätzliche Information, die auf Thaies selbst oder we-
nigstens auf seine Zeit zurückgehen könnte; denn die Ent-
stehung neuer Quellen infolge eines Erdbebens hätte bestä-
tigen können, dass diese ihre Wurzel im Meer haben (vgl. 
darüber auch Hippon DK 38 Β ι). 

16 A Sen. Nat. quaest. 4a,2,22; FGrHist 647 F 1; Cod. Laur. 56,1 
fol. 12; Schol. in Apoll. Rhod. 277,3; Aet. 4,1,1. 
Die Erklärung der Nilüberschwemmungen gehört von An-
fang an zu den Topoi der ionischen Forschung (vgl. Gemelli 
Marciano 1993b mit Bibliographie). Herodot spielt nur auf 
Thaies an, erwähnt ihn aber nicht namentlich. 

17 A Cic. De nat. deor. 1,10,25; Diog. Laert. 1,27; Schol. In PI. 
Remp. 600a. 
Der Spruch ist bereits Piaton bekannt (Leg. 899b), der ihn 
aber ohne Namensnennung anführt und auf die Göttlichkeit 
der Himmelskörper bezieht. 

17 Β τό δέ πάν ... πλήρες: Es handelt sich um eine Variante von 
17 A. Dieselbe Meinung wird bei Diogenes Laertios (9,7) 
dem Heraklit zugeschrieben (και πάντα ψυχών είναι και 
δαιμόνων πλήρη). 

ι8 Α-B. Nemes. Nat. hom. 2,68: Θαλής μεν γαρ πρώτος τήν ψυ-
χήν εφησεν άεικίνητον και αύτοκίνητον ... 
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Leben 

i. Diog. Laert. 2,1 (DK12 A 1) 

Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος [...]. των δέ 
άρεσκόντων αύτω πεποίηται κεφαλαιώδη τήν εκθε-
σιν, f) που περιέτυχεν και Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς ό Αθηναίος· 
ος καί ψησιν αΐιτόν έν τοις Χρονικοίς τω δευτέρω ετει 
της πεντηκοστής όγδοης όλυμπιάδος ετών είναι 
έξήκοντα τεττάρων καί μετ' όλίγον τελευτήσαι. 

2. Diog. Laert. 8,70 (DK 12 A 8) 

Διόδωρος δέ ó Έφέσιος περί Α ν α ξ ί μ α ν δ ρ ο υ γράφων 
φησίν, δτι τούτον έζηλώκει [seil. Ε μ π ε δ ο κ λ ή ς ] τραγι-
κόν άσκών τϋφον καί σεμνήν άναλαβών έσθήτα. 

Werk 

J Α. Them. Or. 26, II,128,13 Downey/Norman (DK 12 A 7) 

Έθάρρησε πρώτος ων ί'σμεν Ε λ λ ή ν ω ν λόγον έξενεγ-
κεΐν περί φύσεως συγγεγραμμένον. 

J Β. Diog. Laert. 2,2 (DK 12 Α ι) 

Των δέ άρεσκόντων αύτω πεποίηται κεφαλαιώδη τήν 
έκθεσιν, ή που περιέτυχεν καί Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς ό Αθη-
ναίος. 



ANAXIMANDER 

Leben 

ι. Diog. Laert. 2,1 (DK 12 A 1) 
Anaximander, Sohn des Praxiades, ausMilet [...]. Von seinen 
Meinungen hat man die Hauptzüge veröffentlicht; auf eine 
solche Zusammenfassung stieß auch Apollodor von Athen, 
der in seiner Chronik auch sagt, dass Anaximander im zwei-
ten Jahr der 58. Olympiade [547/546 v. Chr.] 64 Jahre alt ge-
wesen und kurz danach gestorben ist. 

2. Diog. Laert. 8,70 (DK 12 A 8) 
Diodor von Ephesos, der über Anaximander schreibt, sagt, 
Empedokles habe Anaximander nachgeahmt, indem er seine 
tragische Aufgeblasenheit übernommen und seine feierliche 
Kleidung angelegt habe. 

Werk 

j A. Tkem. Or. 26, II, 128,13 Downey/Norman (DK 12 A y) 
Anaximander hat als Erster der Griechen, von denen wir wis-
sen, den Mut gehabt, eine Schrift über die Natur zu veröf-
fentlichen. 

3 B. Diog. Laert. 2,2 (DK 12 Α 1) 
Von seinen Meinungen hat man die Hauptzüge veröffent-
licht; auf eine solche Zusammenfassung stieß auch Apollodor 
von Athen [s.o. 1]. 



34 A N A X I M A N D E R 

j C. Inschrift im Gymnasium von Tauromenion 
(2.Jh. v. Chr.) (H. Blanck, Mitteilungen des deutschen 

Archaeol. Inst. Rom. Abt. 104,1997, 507-511) 

Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος εγέ[ν]ετο μέν 
Θ[αλ]έω [μαθητής, εταίρος, ακουστής, διάδοχος, γνώ-
ριμος πολίτης;]. 

Technische Leistungen 

4 Α. Agathemer. 1,1 (DK 12 A 6) 

Αναξίμανδρος ò Μιλήσιος ακουστής Θαλέω πρώτος 
ετόλμησε τήν οίκουμένην èv πίνακι γράψαι· μεθ' δν 
Ε κ α τ α ί ο ς ό Μιλήσιος άνήρ πολυπλανής διηκρίβω-
σεν, ώστε θαυμασθήναι τό πράγμα. 

4 Β. Diog. Laert. 2,1 (DK 12 Α ι) 

Ευρεν [seil. Αναξίμανδρος] δέ και γνώμονα πρώτος 
και εστησεν έπί των σκιοθήρων εν Λακεδαίμονι , καθά 
φησι Φαβωρΐνος έν Παντοδαπή ιστορία, τροπάς τε 
καί ισημερίας σημαίνοντα - και ώροσκοπεΐα κατεσ-
κεύασε. καί γης καί θαλάσσης περίμετρον πρώτος 
εγραψεν, άλλά καί σφαΐραν κατεσκεΰασε. 

Naturphilosophie 

Das Unbegrenzte 

j A. Arist. Phys. 20jh 6 (DK12 Α ι;) 
'Άπαντα γάρ ή άρχή ή εξ άρχής, του δέ άπειρου ουκ 
εστίν άρχή· ειη γάρ αν αύτοϋ πέρας, ετι δέ καί άγένη-
τον καί άφθαρτον ώς άρχή τις ούσα - τό τε γάρ γενό-
μενον άνάγκη τέλος λαβείν, καί τελευτή πάσης εστί 
φθοράς, διό καθάπερ λέγομεν, ού ταύτης άρχή, άλλ' 
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j C. Inschrift im Gymnasium von Tauromemon 
(2. Jh. v. Chr.) (H. Blanck, Mitteilungen des deutschen 

Archaeol. Inst. Rom. Abt. 104,1997, joy-μι) 

Anaximander Sohn des Praxiades, aus Milet. Er wurde 
[Schüler, Freund, Zuhörer, Nachfolger, Bekannter, Mitbür-
ger?] des Thaies. 

Technische Leistungen 

4 A. Agathemer. 1,1 (DK 12 A 6) 
Anaximander aus Milet, Schüler des Thaies, hat als Erster ge-
wagt, die bewohnte Welt auf eine Karte zu zeichnen; nach 
ihm bildete Hekataios von Milet, ein vielgereister Mann, die 
Karte genauer nach, so dass das Werk bewundert wurde. 

4 B. Diog. Laert. 2,1 (DK 12 Α 1) 

Er [seil. Anaximander] erfand aber als Erster den Gnomon 
und stellte ihn auf »den Sonnenuhren« in Sparta auf, wie Fa-
vorin in seiner Bunten Geschichte berichtet; dieser zeigte ihm 
die Sonnenwende und die Tag- und Nachtgleiche an. Anaxi-
mander stellte auch Stundenanzeiger her und zeichnete als 
Erster eine Karte der Erde und des Meeres, er stellte aber 
auch einen Himmelsglobus her. 

Naturphilosophie 

Das Unbegrenzte 

j A. Arist. Phys. 203b 6 (DK 12 A /;) 
Denn alles ist entweder Prinzip oder [stammt] aus einem 
Prinzip, vom Unbegrenzten aber gibt es kein Prinzip, denn 
sonst hätte es eine Grenze. Da es ein Prinzip ist, ist es zudem 
nicht entstanden und unvergänglich; denn jedes Entstandene 
muss notwendigerweise an ein Ende kommen, und ebenso 
muss jedes Vergehen einen Abschluss haben. Darum gibt es, 
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αύτη των άλλων είναι δοκεΐ και περιέχει/ν άπαντα και 
πάντα κυβερνάν, ως φασιν δσοι μή ποιοϋσι παρά το 
άπειρον άλλας αιτίας οιον νούν ή φιλίαν. και τούτ' εί-
ναι το θείον άθάνατον γαρ και άνώλεθρον, ώς φησιν 
ó Αναξίμανδρος καΐ οί πλείστοι των φυσιολόγων. 

; Β. Sim.pl. In Phys. 24,13 (DK 12 A 9) 

Των δέ εν και κινοΰμενον και άπειρον λεγόντων 
Αναξίμανδρος μέν Πραξιάδου Μιλήσιος Θαλού γενό-
μενος διάδοχος και μαθητής άρχήν τε και στοιχεΐον 
εί'ρηκε των όντων τό άπειρον, πρώτος τούτο τούνομα 
κομίσας της αρχής, λέγει δ' αυτήν μήτε ΰδωρ μήτε 
άλλο τι των καλουμένων είναι στοιχείων, άλλ' έτέραν 
τινά φύσιν άπειρον, έξ ής άπαντας γίνεσθαι τούς ου-
ρανούς και τους εν αύτοΐς κόσμους· έξ ων δέ ή γένεσίς 
έστι τοις ούσι, και τήν φθοράν εις ταύτα γίνεσθαι 
κατά τό χρεών· διδόναι γάρ αυτά δίκην και τίσιν άλ-
λήλοις της αδικίας κατά τήν του χρόνου τάξιν, ποιη-
τικωτέροις οΰτως όνόμασιν αυτά λέγων, δήλον δέ οτι 
τήν είς άλληλα μεταβολήν τών τεττάρων στοιχείων 
οΰτος θεασάμενος ουκ ήξίωσεν εν τι τούτων ύποκεί-
μενον ποιήσαι, αλλά τι άλλο παρά ταύτα· ούτος δέ ούκ 
άλλοιουμένου τού στοιχείου τήν γένεσιν ποιεί, άλλ' 
άποκρινομένων τών έναντίων διά της άιδίου κινήσεως, 
διό και τοις περί Αναξαγόραν τούτον ό Αριστοτέλης 
συνέταξεν. 

; C. Hippol. Ref. 1,6,17 (DK 12 Au) 

Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος· ούτος άρχήν 
εφη τών όντων φύσιν τινά τού άπειρου, έξ ής γίνεσθαι 
τούς ουρανούς και τον έν αύτοΐς κόσμον. ταύτην δέ 
άίδιον είναι και άγήρω, ην και πάντας περιέχειν τούς 
κόσμους, λέγει δέ χρόνον ώς ώρισμένης της γενέσεως 
και τής ούσίας και τής φθοράς, ούτος μέν άρχήν και 
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wie eben gesagt, kein Prinzip des Prinzips, sondern dies 
scheint Prinzip der anderen Dinge zu sein, alles zu umfassen 
und zu steuern, wie diejenigen behaupten, welche außer dem 
Unbegrenzten keine andere Ursache - wie etwa Geist oder 
Liebe - annehmen. Und dies sei das Göttliche; denn es sei 
unsterblich und unzerstörbar, wie Anaximander und die meis-
ten Naturphilosophen behaupten. 

; B. Simpl. In Phys. 24,13 (DK 12 A 9) 

Von denen aber, die sagen, das Prinzip sei eines, bewegt und 
unbegrenzt, hat Anaximander, Sohn des Praxiades, aus Mi-
let, Nachfolger und Schüler des Thaies, behauptet, Prinzip 
und Element der seienden Dinge sei das Unbegrenzte, wobei 
er als Erster diese Bezeichnung des Prinzips eingeführt hat. 
Er behauptet, dieses sei weder Wasser noch ein anderes der 
so genannten Elemente, sondern eine bestimmte andere, un-
begrenzte Natur, aus der alle Himmel und die darin befind-
liche Ordnung entstünden. Das Vergehen der seienden Dinge 
erfolge in die Elemente, aus denen sie enstanden seien, gemäß 
der Notwendigkeit: Denn sie zahlten einander Strafe und 
Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit; so 
äußert er sich darüber in poetischeren Worten. Es ist klar, 
dass er aufgrund der Betrachtung der Verwandlung der vier 
Elemente ineinander es nicht für richtig hielt, eines von die-
sen als Substrat anzunehmen, sondern etwas anderes außer 
ihnen. Dieser [Anaximander] lässt das Entstehen nicht durch 
die Verwandlung des Elements erfolgen, sondern durch die 
Aussonderung der Gegensätze infolge der ewigen Bewegung. 
Daher hat Aristoteles ihn mit Anaxagoras eingeordnet. 

; C. Hippol. Ref. 1,6,17 (DK 12 A 11) 
Anaximander, Sohn des Praxiades, aus Milet. Dieser setzte 
als Prinzip der seienden Dinge eine Natur des Unbegrenzten, 
aus der die Himmel und die darin befindliche Ordnung ent-
standen seien. Diese Natur sei ewig und nicht alternd und 
umfasse alle Welten. Und er spricht von »Zeit«, weil das Ent-
stehen, das Dasein und das Vergehen der Dinge eine festge-
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στοιχεΐον εϊρηκε των όντων τό άπειρον, πρώτος τού-
νομα καλέσας της αρχής, προς δέ τούτφ κίνησιν άί-
διον είναι, έν ή συμβαίνει γίνεσθαι τους ουρανούς. 

3 τόν έν αύτοΐς κόσμον codd. Cedr., Diels: τούς έν αΰτοις 
κόσμους Marcovich ex Simpl. In Phys. 24,18 (5 Β) 

; D. [Plut.] Strom. 2 (DK 12 A 10) 

Μεθ' δν Άναξίμανδρον, Θάλητος έταΐρον γενόμενον, 
τό άπειρον φάναι τήν πάσαν αίτίαν εχειν της του παν-
τός γενέσεώς τε και φθοράς· έξ ου δή φησι τούς τε 
ουρανούς άποκεκρίσθαι, και καθόλου τούς άπαντας 
απείρους όντας κόσμους, άπεφήνατο δέ τήν φθοράν 
γίγνεσθαι και πολύ πρότερον τήν γένεσιν έξ άπειρου 
αιώνος ανακυκλουμένων πάντων αυτών. 

Zwischenelement 

6 Α. Arist. De cael. 303b 10 (DK 12 A 16) 
Έ ν ι ο ι γάρ εν μόνον ύποτίθενται, και τούτο οί μέν 
ύδωρ, οί δ' άέρα, οί δέ πΰρ, οί δ' ύδατος μέν λεπτότε-
ρον άέρος δέ πυκνότερον, δ περιέχειν φασί πάντας 
τούς ουρανούς άπειρον δν. 

6 Β. Simpl. In De cael. 615,13 (DK 12 A 16) 

Αναξίμανδρος δέ Θαλοϋ πολίτης και έταΐρος άόρι-
στόν τι ύδατος μέν λεπτότερον άέρος δέ πυκνότερον, 
διότι τό ύποκείμενον ευφυές έχρήν είναι προς τήν εφ' 
έκάτερα μετάβασιν. άπειρον δέ πρώτος ύπέθετο, ινα 
εχη χρήσθαι προς τάς γενέσεις άφθόνως· και κόσμους 
δέ άπειρους οΰτος και εκαστον τών κόσμων έξ άπει-
ρου τού τοιούτου στοιχείου ύπέθετο, ώς δοκει. 
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setzte Grenze haben. Er hat als Prinzip und Element der exis-
tierenden Dinge das Unbegrenzte angenommen, wobei er als 
Erster die Bezeichnung des Prinzips gebraucht hat. Er hat 
ferner behauptet, die Bewegung, bei der die Welten entstün-
den, sei ewig. 

; D. [Plut.] Strom. 2 (DK 12 A 10) 
Nach ihm [seil. Thaies] habe Anaximander, der Gefährte des 
Thaies, behauptet, das Unbegrenzte enthalte die gesamte Ur-
sache für das Entstehen und Vergehen des Alls. Und aus ihm, 
sagt er, haben sich die Himmel und überhaupt alle Welten, die 
unendlich viele seien, ausgesondert. Er behauptete, dass das 
Vergehen und viel früher das Entstehen seit unendlicher Zeit 
erfolgen, da alles im Kreislauf wieder entsteht und vergeht. 

Zwischenelement 

6 A. Arist. De cael. jojb 10 (DK 12 A 16) 
Einige nehmen ein einziges [Element] an, und zwar die einen 
Wasser, die anderen Luft, die anderen Feuer, wiederum an-
dere etwas, das dünner als Wasser, aber dicker als Luft ist; 
und sie sagen, dies umfasse alle Welten und sei unbegrenzt. 

6 B. Simpl. In De cael. 6ij,ij (DK 12 A 16) 
Anaximander, Mitbürger und Gefährte des Thaies, hat ein 
unbestimmtes Element dünner als Wasser, aber dicker als 
Luft deshalb angenommen, weil das Substrat geeignet sein 
musste, sich in beide zu verwandeln. Er nahm es als Erster 
als unbegrenzt an, um es hinlänglich für die Entstehungen 
brauchbar zu machen; und dieser, wie es scheint, nahm un-
endlich viele Welten an; jede von ihnen stamme aus einem 
solchen unbegrenzten Element. 
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7. Amt. Phys. ι8γa 12 (DK 12 A 16) 

Οί μεν γάρ εν ποιήσαντες τό σώμα τό ΰποκείμενον ή 
των τριών τι ή ά λ λ ο ö έστι πυρός μέν πυκνότερον αέ-
ρος δέ λεπτότερον, τ ά λ λ α γεννώσι πυκνότητι και μα-
νότητι π ο λ λ ά ποιοϋντες [...]. οί δ' έκ του ένός ένοΰσας 
τάς έναντιότητας έκκρίνεσθαι, ώσπερ Α ν α ξ ί μ α ν δ ρ ο ς 
φησι και δσοι δ' εν και πολλά φασιν είναι, ώσπερ 'Εμ-
πεδοκλής και Α ν α ξ α γ ό ρ α ς · έκ του μείγματος γαρ και 
οΰτοι έκκρίνουσι τ ά λ λ α . 

Weltentstehung 

8. [Plut.] Strom. 2 (DK 12 A 10) 

Φησί δέ τό έκ του άιδίου γόνιμον θερμού τε και ψυχ-
ροί} κατά τήν γένεσιν τοϋδε του κόσμου άποκριθήναι, 
καί τινα έκ τούτου φλογός σφαιραν περιφυήναι τω 
περί τήν γήν άέρι ώς τω δένδρφ φλοιόν, ής άπορρα-
γείσης καί εις τινας άποκλεισθείσης κύκλους , ύποστή-
ναι τόν ήλιον καί τήν σελήνην καί τούς αστέρας. 

ι δέ τό codd., Diels-Kranz: δέ ti Diels Dox. 

Unendlich viele Welten 

9 A. Cic. De nat. deor. 1,10,25 (DK 12 Α ιγ) 

Anaximandri autem opinio est nativos esse deos longis inter-

vallis orientis occidentisque, eosque innumerabilis esse mun-

dos. 
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7. Aris t. Phys. i8ja 12 (DK12 A 16) 
Diejenigen, welche den zugrunde liegenden Körper als einen 
einzigen ansehen, sei es als eines der drei [Elemente, nämlich 
Feuer, Luft und Wasser] oder als ein anderes - dichter als 
Feuer, aber feiner als Luft - lassen alles andere entstehen, 
indem sie durch Verdichtung und Verdünnung das Viele 
hervorgehen lassen [...]. Die anderen [nehmen an], dass die 
Gegensätze, die sich im Einen befinden, sich aus dem Einen 
ausscheiden, wie Anaximander sagt und alle diejenigen, die 
behaupten, wie Empedokles und Anaxagoras, die Dinge 
seien eines und viele; denn auch diese lassen alles andere aus 
der Mischung ausscheiden. 

Weltentstehung 

8. [Plut.] Strom. 2 (DK 12 A 10) 

Er sagt, bei der Entstehung dieser Welt habe sich der zeu-
gungskräftige Keim des Warmen und des Kalten aus dem 
Ewigen ausgesondert, und daraus sei eine Art Feuerkugel um 
die die Erde umgebende Luft herumgewachsen wie die Rinde 
um einen Baum. Als diese Kugel zerplatzt war und in be-
stimmte Kreise eingeschlossen wurde, seien die Sonne, der 
Mond und die Gestirne entstanden. 

Unendlich viele Welten 

9 A. Cic. De nat. deor. 1,10,25 (DK 12 Α ιγ) 

Anaximander meint, die Götter seien geboren worden als in 
langen Zeitabständen entstehende und vergehende Wesen, 
und diese Götter seien die unendlich vielen Welten. 
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9 Β. Aet. 2,1,8 [Stob. 1,22,3c] (DK 12 Α ιγ) 

Των άπειρους άποφηναμένων τους κόσμους Αναξί-

μανδρος τό ι'σον αυτούς άπέχειν άλλήλων. 

9 C. Simpl. In Phys. 1121,3 (DK 12 Α ιγ) 
Ol μέν γάρ άπειρους τω πλήθει τούς κόσμους ύποθέ-
μενοι, ώς οι περί Αναξίμανδρον και Λεΰκιππον και 
Δημόκριτον και ύστερον ol περί Έπίκουρον, γινομέ-
νους αυτούς και φθειρομένους ύπέθεντο έπ' άπειρον, 
άλλων μέν άεί γινομένων άλλων δέ φθειρομένων. 

Himmelskörper 

/ο. Hippol. Ref. 1,6,4 (DK 12 A 11) 
Τά δέ άστρα γίνεσθαι κύκλον πυρός άποκριθέντα 
του κατά τον κόσμον πυρός, περιληφθέντα δ' υπό άέ-
ρος. έκπνοάς δ' ύπάρξαι πόρους τινάς αύλώδεις, καθ' 
ους φαίνεται τά άστρα- διό και έπιφρασσομένων των 
έκπνοών τάς εκλείψεις γίνεσθαι. 

Ii. Aet. 2,13,6 (DK 12 A 18) 

Αναξίμανδρος και Μητρόδωρος ό Χίος και Κράτης 
άνωτάτω μέν πάντων τον ήλιον τετάχθαι, μετ' αυτόν 
δέ την σελήνην, υπό δέ αυτούς τά άπλανή των άσ-
τρων και τούς πλάνητας. 

12. Eudem. Fr. 146 Wehrli (Simpl. In De cael. 471,1) 
(DK 12 A 19) 

[...] Αναξίμανδρου πρώτου τόν περί μεγεθών και 
αποστημάτων λόγον εΰρηκότος, ώς Εΰδημος ιστορεί. 
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9 Β. Aet. 2,1,8 [Stob. i,22,jcJ (DK 12 Α ιγ) 
Von denjenigen, welche angenommen haben, die Welten 
seien unendlich viele, hat Anaximander behauptet, die Wel-
ten seien gleich weit voneinander entfernt. 

9 C. Simpl. In Pbys. 1121,5 (DK 12 Α ιγ) 
Diejenigen, welche, wie Anaximander, Leukipp, Demokrit 
und später Epikur, angenommen haben, es gebe unendlich 
viele Welten, haben angenommen, die Welten entstünden 
und vergingen im Unendlichen, indem die einen entstünden, 
die anderen vergingen. 

Himmelskörper 

/o. Hippel. Ref. 1,6,4 (DK 12 A 11) 
Die Gestirne entstünden als Feuerkreis, der sich aus dem 
kosmischen Feuer abgesondert hat und von der Luft einge-
schlossen worden ist. [An den Gestirnen] gebe es als Ausbla-
selöcher gewisse röhrenartige Durchgänge, an welchen diese 
sichtbar seien; deshalb entstünden auch die Finsternisse, wenn 
die Ausblaselöcher verstopft würden. 

Ii. Aet. 2,1),6 (DK 12 A 18) 
Anaximander, Metrodoros von Chios und Krates haben 
an die oberste Stelle aller Gestirne die Sonne gesetzt, ihr 
folge der Mond, unter ihnen stünden Fixsterne und Plane-
ten. 

12. Eudem. Fr. 146 Wehrli (Simpl. In De cael. 471,1) 
(DK 12 A 19) 

[. . .] Indem Anaximander als Erster die Rede über die Grö-
ßen und die Abstände [der himmlischen Körper] ersonnen 
hat, wie Eudemos berichtet. 
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Sonne 

i j A. Aet. 2,20,1 (DK12 A 21) 

Αναξίμανδρος [seil, φησί τον ήλιον] κύκλον είναι όκ-
τωκαιεικοσαπλασίονα της γης, άρματείψ τροχω πα-
ραπλήσιον, τήν άψΐδα έχοντα κοίλην, πλήρη πυρός, 
κατά τι μέρος έκφαίνουσαν διά στομίου τό πυρ ώσπερ 
δια πρηστήρος αύλοΰ. και τοϋτ' είναι τον ήλιον. 

IJ Β. Aet. 2,2j,i (DK 12 A 21) 

Αναξίμανδρος τον μέν ήλιον ϊσον είναι τη γη, τον δέ 
κύκλον, άφ' ου τήν έκπνοήν έχει και ύφ' οΰ περιφέρε-
ται, έπτακαιεικοσαπλασίω της γης. 

Mond 

14 Α. Aet. 2,25,1 (Text nach Stob. 1,26,1a) (DK 12 A 22) 

Αναξίμανδρος [seil, φησί τήν σελήνην] κύκλον είναι 
έννεακαιδεκαπλασίονα της γής, ομοιον άρματείω 
(τροχω) κοίλην εχοντι τήν άψΐδα και πυρός πλήρη 
καθάπερ τον τοΰ ήλίου, κείμενον λοξόν, ώς κάκεΐνον, 
έχοντα μίαν έκπνοήν οίον πρηστήρος αύλόν. έκλεί-
πειν δέ κατά τάς τροπάς τοΰ τροχοΰ. 

3 (τροχφ) add. Diels ex Ps.-Plut. 2,25,1 

14 Β. Lyd. Mens. j,2 

Περί δέ τοΰ κατ' αυτήν φωτός έροϋμεν, ώς Αναξίμαν-
δρος μέν ϊδιον αυτήν φως έχειν βούλεται, άραιότερον 
δέ πως. 
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Sonne 

ij A. Aet. 2,20,1 (DK 12 A 21) 
Anaximander [sagt, die Sonne] sei ein Kreis, 28-mal so groß 
wie die Erde, dem Rad eines Wagens ähnlich, mit hohler 
Felge voll Feuer, die an einer Stelle durch eine Öffnung 
wie durch ein Blasebalgrohr sichtbar wird. Und dies sei die 
Sonne. 

13 B. Aet. 2,21,1 (DK 12 A 21) 

Anaximander sagt, die Sonne sei gleich groß wie die Erde, 
der Kreis aber, aus dem sie ausatmet und von dem sie getra-
gen wird, sei 27-mal so groß wie die Erde. 

Mond 

14 A. Aet. 2,25,1 (Text nach Stob. 1,26,1a) (DK 12 A 22) 

Anaximander [sagt, der Mond] sei ein Kreis, 19-mal so groß 
wie die Erde, dem Rad eines Wagens ähnlich, mit hohler 
Felge und voll Feuer, wie der der Sonne. Er liege schief, 
ebenso wie jene, und habe ein Ausblaseloch wie ein Blase-
balgrohr. Die Finsternisse erfolgten entsprechend den Wen-
dungen des Rades. 

14 B. Lyd. Mens. 3,2 
Uber sein Licht wollen wir sagen, Anaximander sei der Mei-
nung, er habe ein eigenes, aber etwa schwächeres Licht. 
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Meteorologische Erscheinungen 

ι; Α. Hippel. Ref. 1,6,7 (DK 12 A 11) 

Άνεμους δέ γίνεσθαι των λεπτότατων ατμών του άέρος 
άποκρινομένων και οταν άθροισθώσι κινουμένων, ύε-
τούς δέ εκ της άτμίδος της έκ γης ύφ' ήλιον άναδιδο-
μένης· άστραπάς δέ, οταν άνεμος έμπίπτων διιστα τάς 
νεφέλας. 

// Β. Aet. 3,3,1 (DK 12 A 23) 

Αναξίμανδρος έκ του πνεύματος ταϋτ' είπε συμβαί-
νε ιν οταν γάρ περιληφθέν νέφει παχεΐ βιασάμενον 
έκπέση τη λεπτομερείς και κουφότητι, τόθ' ή μέν ρή-
ξις τόν ψόφον, ή δέ διαστολή παρά τήν μελανείαν του 
νέφους τόν διαυγασμόν αποτελεί. 

Erde 

16 Α. Arist. De cael. 295b 10 (DK 12 A 26) 

Είσί δέ τίνες οί διά τήν ομοιότητα φασιν αυτήν [seil, 
τήν γήν] μένειν, ώσπερ των άρχαίων Αναξίμανδρος, 
μάλλον μέν γάρ ούθέν άνω ή κάτω ή εις τά πλάγια φέ-
ρεσθαι προσήκει τό έπί του μέσου ίδρυμένον και ομο-
ίως πρός τά έσχατα εχον· άμα δ' άδύνατον εις τάναν-
τία ποιεΐσθαι τήν κίνησιν, ώστ' εξ ανάγκης μένειν. 

ι6 Β. Hippel. Ref. 1,6,3 (DK 12 Α π) 
Τήν δέ γήν είναι μετέωρον υπό μηδενός κρατουμένην, 
μένουσαν δέ διά τήν όμοίαν πάντων άπόστασιν. τό δέ 
σχήμα αύτης γυρόν, στρογγύλον, κίονι λίθφ πα-
ραπλήσιον των δέ επιπέδων φ μέν έπιβεβήκαμεν, ο 
δέ άντίθετον υπάρχει. 
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Meteorologische Erscheinungen 

/; A. Hippol. Ref. 1,6,7 (DK 12 A 11) 
Winde entstünden, wenn die feinsten Ausdünstungen der Luft 
sich aussonderten und, sobald sie sich sammelten, in Bewe-
gung gerieten. Regenfälle entstünden aus der Ausdünstung, 
die unter der Einwirkung der Sonne von der Erde aufsteige. 
Blitze, wenn Wind in die Wolken hineinbreche und sie aus-
einander schlage. 

ιs Β. A et. j,j,ι (DK 12 A 23) 
Anaximander hat gesagt, diese [seil. Gewitter, Donner, Blitze 
usw.] hätten den Wind als Ursache; denn, wenn dieser in 
einer dichten Wolke eingeschlossen und gezwungen wird und 
infolge seiner Feinteiligkeit und Leichtigkeit hervorbricht, 
dann bewirkt der Durchbruch den Schall und der Riss, im 
Verhältnis dazu, wie dunkel die Wolke ist, den Lichtstrahl. 

Erde 

16 A. Arist. De cael. 295b 10 (DK 12 A 26) 
Einige - so etwa von den Alten Anaximander - sagen, sie 
[seil, die Erde] ruhe, weil sie sich im gleichen Abstand von 
allen Rändern befindet. Denn es komme dem, was sich in der 
Mitte und im gleichen Abstand von allen Rändern befindet, 
nicht zu, sich mehr nach oben oder nach unten oder nach 
den Seiten hin zu bewegen; andererseits könne es sich un-
möglich zugleich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, 
so dass es notwendigerweise ruhe. 

16 B. Hippol. Ref. 1,6,3 (DK 12 Au) 
[Anaximander sagt], die Erde schwebe und werde von nichts 
beherrscht, sondern verharre in Ruhe, weil ihr Abstand von 
allen [Seiten] gleich sei. Ihre Gestalt sei gebogen, rund, einer 
Steinsäule ähnlich: Wir laufen auf der einen ihrer Grundflä-
chen, die andere ist dieser entgegengesetzt. 
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16 C. [Plut.] Strom. 2 (DK12 A 10) 

Ύ π ά ρ χ ε ι ν δέ φησι τω μέν σχήματι την γήν κυλινδρο-
ειδή, εχειν δέ τοσούτον βάθος οσον αν εϊη τρίτον 
προς τό πλάτος. 

Erdbeben 

ιγ. Amm. Marc. 17,7,12 (DK 12 A 28) 
Anaximander ait arescentem nimia aestuum siccitate aut post 
madores imbrium terram rimas pandere grandiores, quas pé-
nétrât supernus aer violentus et nimius, ac per eas vehementi 
spiritu quassatam cieri propriis sedibus. qua de causa tremo-
res huius modi vaporatis temporibus aut nimia aquarum çae-
lestium superfusione contingunt. 

Meer 

18 A. Arist. Meteor. 353b 6 (DK 12 A 27) 

Είναι γαρ τό πρώτον ύγρόν άπαντα τον περί τήν γήν 
τόπον, υ π ό δέ του ήλίου ξηραινόμενον τό μέν διατμί-
σαν πνεύματα και τροπάς ήλίου και σελήνης φασί 
ποιεΐν, τό δέ λειφθέν θάλατταν είναι- διό και έλάττω 
γίνεσθαι ξηραινομένην οιονται και τέλος έσεσθαί ποτε 
πασαν ξηράν. 

ι8Β. Theophr. Fr. 221 FHS&G (Alex. Aphr. In Meteor. 67,3) 
(DK 12 A 27) 

Οί μέν γάρ αυτών υπόλειμμα λέγουσιν είναι τήν 
θάλασσαν τής πρώτης ύγρότητος. ύγροΰ γάρ οντος 
του περί τήν γήν τόπου κάπειτα τό μέν τι τής ΰγρό-
τητος υ π ό του ήλίου έξατμίζεσθαι και γίνεσθαι πνεΰ-
ματά τε εξ αύτοΰ και τροπάς ήλίου τε και σελήνης, ώς 


