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Text und Übersetzung

Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) als höchstes239
Ziel und Vollendung der Seele im Mittelplatonismus
(Irmgard Männlein-Robert)

Platon, Theait. 176 A 8 – B 2 Burnet239.1a

Διο` και` πειρᾶσθαι χρη` ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. φυγη` δε`B 1

ὁμοίωσις θεῷ κατα` το` δυνατόν.

Platon, Staat 500 B 8 – D 2 Burnet239.1b

Οὐδε` γάρ που, ὦ Ἀδείμαντε, σχολη` τῷ γε ὡς ἀληθῶς προ`ς τοῖς οὖσι

τη`ν διάνοιαν ἔχοντι κάτω βλέπειν εἰς ἀνθρώ-πων πραγματείας, και`C 1

μαχόμενον αὐτοῖς φθόνου τε και` δυσμενείας ἐμπίμπλασθαι, ἀλλ’ εἰς

τεταγμένα ἄττα και` κατα` ταὐτα` ἀει` ἔχοντα ὁρῶντας και` θεωμένους

οὔτ’ ἀδικοῦντα οὔτ’ ἀδικούμενα ὑπ’ ἀλλήλων, κόσμῳ δε` πάντα και`

κατα` λόγον ἔχοντα, ταῦτα μιμεῖσθαί τε και` ὅτι μάλιστα ἀφομοιοῦ-5

σθαι. ἢ οἴει τινα` μηχανη`ν εἶναι, ὅτῳ τις ὁμιλεῖ ἀγάμενος, μη` μιμεῖσθαι

ἐκεῖνο; – ἀδύνατον, ἔφη. – θείῳ δη` και` κοσμίῳ ὅ γε φιλόσοφος ὁμιλῶν

κόσμιός τε και` θεῖος εἰς το` δυνατο`ν ἀνθρώπῳ γίγνεται· διαβολη` δ’ ἐνD 1

πᾶσι πολλή.

Platon, Staat 611 D 7 – 612 A 3 Burnet239.1c

Ἀλλα` δεῖ, ὦ Γλαύκων, ἐκεῖσε βλέπειν. – ποῖ; ἦ δ’ ὅς. – εἰς τη`ν φι-E 1

λοσοφίαν αὐτῆς, και` ἐννοεῖν ὧν ἅπτεται και` οἵων ἐφίεται ὁμιλιῶν,

ὡς συγγενη`ς οὖσα τῷ τε θείῳ και` ἀθανάτῳ και` τῷ ἀει` ὄντι, και` οἵα

ἂν γένοιτο τῷ τοιούτῳ πᾶσα ἐπισπομένη και` ὑπο` ταύτης τῆς ὁρμῆς

ἐκκομισθεῖσα ἐκ τοῦ πόντου ἐν ᾧ νῦν ἐστίν, και` περικρουσθεῖσα πέ-5

τρας τε και` ὄστρεα ἃ νῦν αὐτῇ, ἅτε γῆν ἑστιωμένῃ, γεηρα` και` πετρώδη612 A 1

πολλα` και` ἄγρια περιπέφυκεν ὑπο` τῶν εὐδαιμόνων λεγομένων ἑστι-

άσεων.
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Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

239.1a

Deshalb muß man auch versuchen, möglichst schnell von hier nachB 1

dorthin zu fliehen. Flucht aber bedeutet Angleichung an Gott soweit als
möglich.

239.1b

Denn, mein lieber Adeimantos, für denjenigen, der ja nun wahrhaft seine
Gedanken bei den seienden Dingen hat, ist auch gar keine Muße, nach
unten auf die menschlichen Beschäftigungen zu schauen und im RingenC 1

mit ihnen von Mißgunst und Übelwollen erfüllt zu werden, aber (sie haben
die Muße), mit Blick und Schau auf bestimmte wohlgeordnete und sich
immer gemäß demselben verhaltende Dinge, die weder Unrecht tun noch
Unrecht voneinander erleiden, sondern sich ganz geordnet und vernünftig
verhalten, diese nachzuahmen und sich ihnen soweit wie möglich anzu-5

gleichen. Oder glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, daß einer jenes nicht
nachahmt, womit er voller Liebe verkehrt? – Das ist unmöglich, sagte er. –
Indem nun gerade der Philosoph mit Göttlichem und Geordnetem ver-D 1

kehrt, wird er geordnet und auch göttlich, soweit das einem Menschen
möglich ist; viel Verleumdung aber ist in allem.

239.1c

Aber sie (die Seele) muß, mein lieber Glaukon, dorthin den Blick richten. –
Wohin? sagte der. – Auf ihre Liebe zur Weisheit, und (sie muß) bedenken,E 1

womit sie sich befaßt und welchen Umgang sie erstrebt, da sie ja verwandt
ist mit dem Göttlichen und Unsterblichen und dem ewig Seienden, und
wie sie ganz dem solchen folgend werden könnte und von diesem Drang
herausgebracht aus dem Meer, in dem sie jetzt ist, und wie sie Steine5

und Muscheln rings von sich abstoßend (werden könnte), die ihr jetzt, da612 A 1

sie Gast ist auf der Erde, erdig und wild in großer Zahl ringsum anhaften
aufgrund der sogenannten glücklichen Gastmähler.
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Text und Übersetzung

Platon, Staat 613 A 7 – B 1 Burnet239.1d

Οὐ γα`ρ δη` ὑπό γε θεῶν ποτε ἀμελεῖται ὅς ἂν προθυμεῖσθαι ἐθέλῃ δί-

καιος γίγνεσθαι και` ἐπιτηδεύων ἀρετη`ν εἰς ὅσον δυνατο`ν ἀνθρώπῳB 1

ὁμοιοῦσθαι θεῷ.

Platon, Phaidr. 248 A 1–5 Burnet239.1e

Και` οὗτος με`ν θεῶν βίος· αἱ δε` ἄλλαι ψυχαί, ἡ με`ν ἄριστα θεῷ ἑπομένη

και` εἰκασμένη ὑπερῆρεν εἰς το`ν ἔξω τόπον τη`ν τοῦ ἡνιόχου κεφαλήν,

και` συμπεριηνέχθη τη`ν περιφοράν, θορυβουμένη ὑπο` τῶν ἵππων και`

μόγις καθορῶσα τα` ὄντα.5

Platon, Phaidr. 252 E 5 – 253 A 5 Burnet239.1f

᾿Εα`ν οὖν μη` πρότερον ἐμβεβῶσι τῷ ἐπιτηδεύματι, τότε ἐπιχειρήσαντες

μανθάνουσί τε ὅθεν ἄν τι δύνωνται και` αὐτοι` μετέρχονται, ἰχνεύοντες

δε` παρ’ ἑαυτῶν ἀνευρίσκειν τη`ν τοῦ σφετέρου θεοῦ φύσιν εὐποροῦσι253 A 1

δια` το` συντόνως ἠναγκάσθαι προ`ς το`ν θεο`ν βλέπειν, και` ἐφαπτόμενοι

αὐτοῦ τῇ μνήμῃ ἐνθουσιῶντες ἐξ ἐκείνου λαμβάνουσι τα` ἔθη και` τα`

ἐπιτηδεύματα, καθ’ ὅσον δυνατο`ν θεοῦ ἀνθρώπῳ μετα- σχεῖν.5

Platon, Phaid. 82 A 10 – B 3 Burnet239.1g

Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, και` τούτων εἰσι` και` εἰς βέλτιστον τόπον10

ἰόντες οἱ τη`ν δημοτικη`ν και` πολιτικη`ν ἀρετη`ν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δη`B 1

καλοῦσι σωφροσύνην τε και` δικαιοσύνην, ἐξ ἔθους τε και` μελέτης γε-

γονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε και` νοῦ;

Platon, Tim. 90 D 1–7 Burnet239.1h

ἕκαστον δεῖ . . . τῷ κατανοουμένῳ το` κατανοοῦν ἐξομοιῶσαι κατα` τη`ν5

ἀρχαίαν φύσιν, ὁμοιώσαντα δε` τέλος ἔχειν τοῦ προτεθέντος ἀνθρώποις

ὑπο` θεῶν ἀρίστου βίου πρός τε το`ν παρόντα και` το`ν ἔπειτα χρόνον.
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Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

239.1d

Denn niemals wird doch der von den Göttern vernachlässigt, der sich an-
strengen will, gerecht zu werden und sich in Übung der Tugend GottB 1

angleichen will – soweit das einem Menschen möglich ist.

239.1e

Und das ist das Leben von Göttern; von den anderen Seelen aber erhebt
nun die, die am besten dem Gott folgt und sich gleich macht, den Kopf
ihres Wagenlenkers in den Raum draußen, und dabei wird sie im Umlauf
mitherumgetragen, beunruhigt von den Pferden und kaum imstande, die5

seienden Dinge zu sehen.

239.1f

Wenn sie (die Begleiter des Zeus) sich also nicht früher an die Beschäfti-
gung gemacht haben, dann versuchen sie jetzt zu lernen, von woher sie
irgend können, und machen sich selbst daran; indem sie aber den Spuren
folgen, gelingt es ihnen, bei sich selbst die Natur ihres eigenen Gottes zu253 A 1

finden, weil sie angespannt gezwungen sind, zu dem Gott zu blicken, und
indem sie ihn durch die Erinnerung berühren, (über-)nehmen sie voller
Begeisterung von jenem die Sitten und die Beschäftigungen, soweit es
einem Menschen möglich ist, an Gott Anteil zu bekommen.5

239.1g

Also sind, sagte er, von diesen am glücklichsten und gelangen zum besten10

Ort diejenigen, die die dem Volk und der Polis zugewandte Tugend gepflegtB 1

haben, welche man ja Besonnenheit und auch Gerechtigkeit nennt, wobei
sie aus Gewohnheit und Übung resultiert, ohne Philosophie und Intellekt?

239.1h

Jeder muß . . . das Denkende dem Gedachten ähnlich machen entsprechend5

der ursprünglichen Natur, muß dabei im Nachahmen das Ziel des besten
Lebens haben, das den Menschen von den Göttern als bestes in Aussicht
gestellt ist, und zwar sowohl für die gegenwärtige Zeit als auch für die
danach.
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Text und Übersetzung

Platon, Nomoi 715 E 7 – 716 D 4 Burnet239.1i

ΑΘ. » Ἄνδρες« τοίνυν φῶμεν προ`ς αὐτούς, »ὁ με`ν δη` θεός, ὥσπερ και` ὁ

παλαιο`ς λόγος, ἀρχήν τε και` τελευτη`ν και` μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων716 A 1

ἔχων, εὐθείᾳ περαίνει κατα` φύσιν περιπορευόμενος· τῷ δε` ἀει` συνέπε-

ται δίκη τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρός, ἧς ὁ με`ν εὐδαι-

μονήσειν μέλλων ἐχόμενος συνέπεται ταπεινο`ς και` κεκοσμημένος, ὁ δέ5

τις ἐξαρθει`ς ὑπο` μεγαλαυχίας, ἢ χρήμασιν ἐπαιρόμενος ἢ τιμαῖς, ἢ και`

σώματος εὐμορφίᾳ ἅμα νεότητι, και` ἀνοίᾳ φλέγεται τη`ν ψυχη`ν μεθ’

ὕβρεως, ὡς οὔτε ἄρχοντος οὔτε τινο`ς ἡγεμόνος δεόμενος, ἀλλα` και`

ἄλλοις ἱκανο`ς ὢν ἡγεῖ-σθαι, καταλείπεται ἔρημος θεοῦ, καταλειφθει`ςB 1

δε` και` ἔτι ἄλλους τοιούτους προσλαβω`ν σκιρτᾷ ταράττων πάντα ἅμα,

και` πολλοῖς τισιν ἔδοξεν εἶναί τις, μετα` δε` χρόνον οὐ πολυ`ν ὑποσχῶν

τιμωρίαν οὐ μεμπτη`ν τῇ δίκῃ ἑαυτόν τε και` οἶκον και` πόλιν ἄρδην5

ἀνάστατον ἐποίησεν. προ`ς ταῦτ’ οὖν οὕτω διατεταγμένα τί χρη` δρᾶν

ἢ διανοεῖσθαι και` τί μη` το`ν ἔμφρονα;« – ΚΛ. δῆλον δη` τοῦτό γε· ὡς

τῶν συνακολουθησόντων ἐσόμενον τῷ θεῷ δεῖ διανοηθῆναι πάντα ἄν-

δρα. – ΑΘ. »τίς οὖν δη` πρᾶξις φίλη και` ἀκόλουθος θεῷ; μία, και` ἕναC 1

λόγον ἔχουσα ἀρχαῖον, ὅτι τῷ με`ν ὁμοίῳ το` ὅμοιον ὄντι μετρίῳ φίλον

ἂν εἴη, τα` δ’ ἄμετρα οὔτε ἀλλήλοις οὔτε τοῖς ἐμμέτροις. ὁ δη` θεο`ς ἡμῖν

πάντων χρημάτων μέτρον ἂν εἴη μάλιστα, και` πολυ` μᾶλλον ἤ πού τις,5

ὥς φασιν, ἄνθρωπος· το`ν οὖν τῷ τοιούτῳ προσφιλῆ γενησόμενον, εἰς

δύναμιν ὅτι μάλιστα και` αὐτο`ν τοιοῦτον ἀναγκαῖον γίγνε-σθαι, και`D 1

κατα` τοῦτον δη` το`ν λόγον ὁ με`ν σώφρων ἡμῶν θεῷ φίλος, ὅμοιος γάρ,

ὁ δε` μη` σώφρων ἀνόμοιός τε και` διάφορος και` ἄδικος, και` τα` ἄλλ’

οὕτως κατα` το`ν αὐτο`ν λόγον ἔχει«.

Eudoros (?) bzw. Quelle von Iohannes Stobaios II 7,3f (49,8–16 W.-H.)239.2
= 234.3

Σωκράτης, Πλάτων ταὐτα` τῷ Πυθαγόρᾳ, τέλος ὁμοίωσιν θεῷ. σαφέσ-

τερον δ’ αὐτο` διήρθρωσε Πλάτων προσθει`ς το` »κατα` το` δυνατόν«,10
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Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

239.1i

(Athener:) Wollen wir nun zu ihnen sagen: »Männer, eben der Gott nun,
der, wie eine alte Geschichte sagt, Anfang und Ende und die Mitte von716 A 1

allem Seienden hat, vollendet seine Bahn ringsum der Natur gemäß auf
geradem Weg; dem aber folgt immer Gerechtigkeit als Rächerin an denen,
die vom göttlichen Gesetz abgelassen haben; wer aber dabei ist, glücklich
zu sein und sich dabei an sie hält, folgt schlicht und geordnet, wer aber5

überheblich wird aufgrund von Arroganz oder emporgehoben wird ent-
weder durch Vermögen oder durch Ehren, oder wer durch körperliche
Wohlgestalt und zugleich mit Jugend und Unverstand in seiner Seele ent-
flammt zusammen mit Hochmut, wie wenn er weder eines Herrschers noch
eines Führers bedürfte, sondern sogar selbst imstande wäre, anderen als
Führer den Weg zu zeigen, der geht des Gottes verlustig; verlassen aberB 1

zieht er noch andere solche Menschen an und ist ausgelassen und verwirrt
dabei alles; irgendwelchen Vielen scheint er jemand Bedeutendes zu sein,
aber nach nicht langer Zeit muß er die gerechte Strafe auf sich nehmen und
richtet sich selbst, sein Haus und seine Stadt gänzlich zugrunde. Was also5

muß ein vernünftiger Mann mit Blick auf diese Ordnung tun oder denken
und was nicht?« – (Kleinias:) Es ist doch offensichtlich das: daß ein jeder
Mann im Sinn hat, künftig zu denen zu gehören, die dem Gott folgen
werden. – (Athener:) »Welche Handlung ist aber nun also dem Gott liebC 1

und ihm folgend? Eine, und mit einem einzigen alten Spruch, nämlich daß
dem Gleichen, wenn es angemessen ist, das Gleiche lieb sein dürfte, das
Maßlose aber weder untereinander noch dem Angemessenen. Der Gott nun
dürfte uns von allen Dingen am meisten das Maß sein, und zwar doch5

wohl viel mehr als, wie man sagt, irgendein Mensch. Derjenige also, der
dem solchen (d.h. dem Gott) wohlgefällig werden will, muß selbst so gut
als irgend möglich ein eben solcher werden und gemäß dieser Rede nun istD 1

der Vernünftige von uns dem Gott lieb, denn er ist ihm ähnlich, wer aber
nicht besonnen ist, ungleich und feindlich und ungerecht, und das Übrige
verhält sich dieser Rede entsprechend ebenso«.

239.2

Sokrates und Platon sagen dasselbe wie Pythagoras: Das Ziel ist Anglei-
chung an Gott. Klarer aber beschrieb das Platon, indem er »soweit als10
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Text und Übersetzung

φρονήσει δ’ ἐστι` μόνως δυνατόν, τοῦτο δ’ ἦ το` κατ’ ἀρετη`ν 〈ζῆν〉. ἐν με`ν

γα`ρ θεῷ το` κοσμοποιο`ν και` κοσμοδιοικητικόν· ἐν δε` τῷ σοφῷ βίου

κατάστασις και` ζωῆς διαγωγή· ὅπερ αἰνίξασθαι με`ν ῞Ομηρον εἰπόντα·

»κατ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο«· Πυθαγόραν δε` παρ’ αὐτο`ν εἰπεῖν· »ἕπου15

θεῷ«.

Plutarchos von Chaironeia, De sera num. vind. 5 (550 C–E239.3
Pohlenz-Sieveking) = 251.1a und teilweise 247.4

Ἀλλα` σκοπεῖτε πρῶτον, ὅτι κατα` Πλά- τωνα πάντων καλῶν ὁ θεο`ςD

ἑαυτο`ν ἐν μέσῳ παράδειγμα θέμενος τη`ν ἀνθρωπίνην ἀρετη`ν, ἐξομοί-

ωσιν οὖσαν ἁμωσγέπως προ`ς αὐτόν, ἐνδίδωσι τοῖς ἕπεσθαι θεῷ δυνα-

μένοις. και` γα`ρ ἡ πάντων φύσις ἄτακτος οὖσα ταύτην ἔσχε τη`ν ἀρχη`ν

τοῦ μεταβαλεῖν και` γενέσθαι κόσμος, ὁμοιότητι και` μεθέξει τινι` τῆς

περι` το` θεῖον ἰδέας και` ἀρετῆς. και` τη`ν ὄψιν αὐτο`ς οὗτος ἀνη`ρ ἀνάψαι

φησι` τη`ν φύσιν ἐν ἡμῖν, ὅπως ὑπο` θέας τῶν ἐν οὐρανῷ φερομένων και`

θαύματος ἀσπάζεσθαι και` ἀγαπᾶν ἐθιζομένη το` εὔσχημον ἡ ψυχη` και`

τεταγμένον ἀπεχθάνηται τοῖς ἀναρμόστοις και` πλανητοῖς πάθεσι και`E

φεύγῃ το` εἰκῆ και` ὡς ἔτυχεν, ὡς κακίας και` πλημμελείας ἁπάσης γένε-

σιν. οὐ γα`ρ ἔστιν ὅ τι μεῖζον ἄνθρωπος ἀπολαύειν θεοῦ πέφυκεν ἢ το`

μιμήσει και` διώξει τῶν ἐν ἐκείνῳ καλῶν και` ἀγαθῶν εἰς ἀρετη`ν καθ-

ίστασθαι.

Theon von Smyrna, Expositio S. 14,18 – 16,2 Hiller = 102.7 und 231.3239.4

Και` γα`ρ αὖ τη`ν φιλοσοφίαν μύησιν φαίη τις ἂν ἀληθοῦς τελετῆς και`

τῶν ὄντων ὡς ἀληθῶς μυστηρίων παράδοσιν. μυήσεως δε` μέρη πέντε.20

το` με`ν προηγούμενον καθαρμός· οὔτε γα`ρ ἅπασι τοῖς βουλομένοις μετ-

ουσία μυστηρίων ἐστίν, ἀλλ’ εἰσι`ν οὓς αὐτῶν εἴργεσθαι προαγορεύε-

ται, οἷον του`ς χεῖρας μη` καθαρα`ς και` φωνη`ν ἀξύνετον ἔχοντας, και`

αὐτου`ς δε` του`ς μη` εἰργο- μένους ἀνάγκη καθαρμοῦ τινος πρότερον τυχ-25
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Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

möglich« (Theait. 176 B 1f) hinzusetzte; dem klugen Verstand aber allein
ist es möglich, das nun ist das der Tugend gemäß 〈Leben〉. Beim Gott ist
das nämlich das Ordnungherstellen und die Befähigung zur Verwaltung der
Ordnung; beim Weisen aber die (geordnete) Einrichtung des Lebens und
die (ruhige) Lebensweise; das nun habe Homer verrätselt angedeutet, wenn
er sagt (Hom. Od. 5,193): »Er wandelte in den Spuren des Gottes«. Py-15

thagoras aber habe in seinem Sinne gesagt: »Folge Gott«.

239.3

Bedenkt aber zuerst, daß Platon zufolge der Gott, indem er sich selbst vonD

allem Schönen als Modell in die Mitte stellt, die menschliche Tugend, die
in gewisser Weise eine Angleichung an ihn selbst ist, denjenigen eingibt,
die imstande sind, Gott zu folgen. Denn auch die Natur des Alls in ihrem
ungeordneten Zustand erhielt diesen Anstoß, sich zu ändern und Kosmos
zu werden, durch Ähnlichkeit und eine Art Teilhabe an der zu Gott gehö-
rigen Idee und Tugend. Auch das Augenlicht, sagt derselbe Philosoph, habe
die Natur in uns angezündet, damit sich die Seele durch die Schau und
Bewunderung der am Himmel kreisenden Gestirne liebend gerne an das
schön Gestaltete und Geordnete gewöhnt und sich verfeindet mit den un-
geordneten und ziellosen Leidenschaften, und damit sie das WillkürlicheE

und Zufällige, wie den Ursprung jeglicher Schlechtigkeit und Fehlerhaftig-
keit, flieht. Denn aufgrund seiner Natur kann der Mensch nichts Größeres
von Gott genießen, als durch Nachahmung und Erstreben der in jenem
gründenden schönen und guten Dinge sich zur Tugend zu gesellen.

239.4

Die Philosophie könnte man ja einerseits als eine Einweihung in ein wahr-
haftiges Mysterium bezeichnen und als eine Vermittlung der wahrhaft20

seienden Mysterien. Stufen der Einweihung gibt es fünf: allen voran die
Reinigung; denn nicht für alle, die das wollen, gibt es die Möglichkeit der
Teilhabe an den Mysterien, sondern manche werden vorher öffentlich von
ihnen ausgeschlossen, z.B. diejenigen, deren Hände unrein sind und deren
Rede Mangel an Einsicht verrät, und auch diejenigen, die nicht ausge-25

schlossen werden, müssen sich vorher einer Reinigung unterziehen. Nach
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Text und Übersetzung

εῖν. μετα` δε` τη`ν κάθαρσιν δευτέρα ἐστι`ν ἡ τῆς τελετῆς παράδοσις·

τρίτη δε` 〈ἡ〉 ἐπονομαζομένη ἐποπτεία· τετάρτη δέ, ὃ δη` και` τέλος τῆς15,1

ἐποπτείας, ἀνάδεσις και` στεμμάτων ἐπίθεσις, ὥστε και` ἑτέροις, ἅς τις

παρέλαβε τελετάς, παραδοῦναι δύνασθαι, δᾳδουχίας τυχόντα ἢ ἱερο-

φαντίας ἤ τινος ἄλλης ἱερωσύνης· πέμπτη δε` ἡ ἐξ αὐτῶν περιγενομένη5

κατα` το` θεοφιλε`ς και` θεοῖς συνδίαιτον εὐδαιμονία.
κατα` ταῦτα δη` και` ἡ τῶν Πλατωνικῶν λόγων παράδοσις το` με`ν πρῶτον

ἔχει καθαρμόν τινα, οἷον τη`ν ἐν τοῖς προσήκουσι μαθήμασιν ἐκ παίδων

συγγυμνασίαν. ὁ με`ν γα`ρ ᾿Εμπεδοκλῆς »κρηνάων ἀπο` πέντ’« ἀνιμῶντά10

φησιν »ἀτειρέι χαλκῷ« δεῖν ἀπορρύπτεσθαι· ὁ δε` Πλάτων ἀπο` πέντε

μαθημάτων δεῖν φησι ποιεῖσθαι τη`ν κάθαρσιν· ταῦτα δ’ ἐστι`ν ἀριθμη-

τική, γεωμετρία, στερεομετρία, μουσική, ἀστρονομία. τῇ δε` τελετῇ

ἔοικεν ἡ τῶν κατα` φιλοσοφίαν θεωρημάτων παράδοσις, τῶν τε λογι-15

κῶν και` πολιτικῶν και` φυσικῶν. ἐποπτείαν δε` ὀνομάζει τη`ν περι` τα`

νοητα` και` τα` ὄντως ὄντα και` τα` τῶν ἰδεῶν πραγματείαν. ἀνάδεσιν δε`

και` κατάστεψιν ἡγητέον το` ἐξ ὧν αὐτός τις κατέμαθεν οἷόν τε γενέσθαι

και` ἑτέρους εἰς τη`ν αὐτη`ν θεωρίαν καταστῆσαι. πέμπτον δ’ ἂν εἴη και`20

τελεώτατον ἡ ἐκ τούτων περιγενομένη εὐδαιμονία και` κατ’ αὐτο`ν το`ν16,1

Πλάτωνα ὁμοίωσις θεῷ κατα` το` δυνατόν.

Alkinoos/Albinos, Didask. 28 (181,19 – 182,14 Whittaker-Louis)239.5
= teilweise 234.6 und 244.2

Οἷς πᾶσιν ἀκόλουθον τέλος ἐξέθετο »ὁμοίω- σιν θεῷ κατα` το` δυνα-20

τόν«· ποικίλως δε` τοῦτο χειρίζει. ποτε` με`ν γα`ρ ὁμοίωσιν θεῷ λέγει το`

φρόνιμον και` »δίκαιον και` ὅσιον« εἶναι, ὡς ἐν Θεαιτήτῳ· διο` και` πει-

ρᾶσθαι χρῆναι ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. »φυγη` δε` ὁμοίωσις

θεῷ κατα` το` δυνα- τόν· ὁμοίωσις δε` δίκαιον και` ὅσιον μετα` φρονήσεως25

γενέσθαι·« ποτε` δε` μόνον το` δίκαιον εἶναι, ὡς ἐν τῷ τελευταίῳ τῆς
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Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

der Reinigung folgt zweitens die Vermittlung der Weihe und drittens die15,1

sogenannte Schau. Die vierte Stufe, die auch das Ziel der Schau ist, besteht
im Anlegen der Kopfbinden und im Auflegen der Kränze, so daß er (der so
Eingeweihte) die empfangenen Weihen auch anderen weitergeben kann, da
er ja die Stellung eines Dadouchen, eines Hierophanten oder ein anderes5

Priesteramt erlangt hat. Die fünfte Stufe ist die daraus sich ergebende
Glückseligkeit entsprechend der Gottgeliebtheit und des mit Göttern ge-
meinsamen Lebens.
Ebenso gibt es auch in der Vermittlung der Lehren Platons als erste Stufe
eine Art von Reinigung, z. B. die gemeinsame Einübung der angemessenen
Lehren der Mathematik von Kind auf. Empedokles sagt ja, man solle, »mit10

dem unverwüstlichen Erz aus fünf Brunnen schöpfend«, sich reinigen (Vor-
sokr. 31 B 143 [I 369,14 Diels-Kranz]), Platon hingegen, man solle die
Reinigung mit Hilfe der fünf mathematischen Wissenschaften durchführen.
Diese sind die Arithmetik, die Geometrie, die Stereometrie, die Musik und
die Astronomie. Der Weihe entspricht die Vermittlung der philosophischen
Lehren, der Logik, der Politik und der Naturphilosophie. Als Schau aber15

bezeichnet er die Beschäftigung mit den intelligiblen und wahrhaft seien-
den Dingen, d.h. den Ideen. Als Anlegen der Kopfbinden und Auflegen der
Kränze muß man den Erwerb der Fähigkeit ansehen, kraft dessen, was man
selbst gelernt hat, auch andere in denselben Zustand der Schau zu verset-20

zen. Als fünfte Stufe, die Stufe der Vollendung, darf die sich daraus er-
gebende Glückseligkeit gelten, d. h. nach Platon selbst: die Angleichung16,1

an Gott, soweit möglich. (Übers. nach M. Baltes mit Änderungen [kursiv]
von I. Männlein-Robert)

239.5

Folgerichtig zu all dem stellte er (Platon) als Ziel die »Angleichung an20

Gott soweit als möglich« (Theait. 176 B 1f) heraus; das behandelt er aber
auf bunte Weise. Denn einmal sagt er, Angleichung an Gott sei es, ver-
ständig und »gerecht und fromm« zu sein, wie im Theaitet (176 A 8 – B 3):
Deswegen müsse man versuchen, möglichst schnell von hier nach dort zu
fliehen. »Flucht aber ist Angleichung an Gott soweit als möglich: An-25

gleichung aber ist es, gerecht und fromm mit Verstand zu werden«. Ein
andermal nennt er aber nur das Gerechtsein, wie im letzten Buch des
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Text und Übersetzung

Πολιτείας· »οὐ γα`ρ δη` ὑπο` θεῶν ποτε ἀμελεῖται ὃς ἂν προθυμεῖσθαι

θέλῃ δίκαιος γενέσθαι και` ἐπιτηδεύων ἀρετη`ν εἰς ὅσον δυνατο`ν ἄν-30

θρωπον ὁμοιοῦσθαι θεῷ«. ἐν δε` τῷ Φαίδωνι ὁμοίωσιν θεῷ λέγει το`

σώφρονα ἅμα και` δίκαιον γενέσθαι, οὕτως πως· »οὐκοῦν εὐδαιμονέσ-

τατοι«, ἔφη, και` μακάριοί »εἰσι και` εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἱ τη`ν

δημοτικήν τε και` πολιτικη`ν ἀρετη`ν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δη` καλοῦσι35

σωφροσύνην τε και` δικαιοσύνην;« ποτε` με`ν δη` το` τέλος ὁμοιωθῆναι

θεῷ λέγει, ποτε` δ’ ἕπεσθαι, ὡς ὁπόταν εἴπῃ· »ὁ με`ν δη` θεο`ς, ὥσπερ ὁ

παλαιο`ς λόγος, ἀρχήν τε και` τελευτη`ν« και` τα` τούτοις ἑξῆς· ποτε` δε`

ἀμφότερα, ὡς ὁπόταν φῇ· τη`ν δε` »θεῷ ἑπομένην τε και` εἰκασμένην«40

ψυχη`ν και` τα` τούτοις ἑξῆς. και` γάρ τοι τῆς ὠφελείας ἀρχη` το` ἀγαθόν,

τοῦτο δε` ἐκ θεοῦ »ἤρτηται«· ἀκόλουθον οὖν τῇ ἀρχῇ »το` τέλος« εἴη ἂν

»το` ἐξομοιωθῆναι« θεῷ, θεῷ δηλονότι τῷ ἐπουρανίῳ, μη` τῷ μα` Δία

ὑπερουρανίῳ, ὃς οὐκ ἀρετη`ν ἔχει, ἀμείνων δ’ ἐστι` ταύτης· ὅθεν ὀρθῶς45

ἄν τις φαίη τη`ν με`ν κακοδαιμονίαν τοῦ δαίμονος εἶναι κάκωσιν, τη`ν δε`182,1

εὐδαιμονίαν τοῦ δαίμονος εὐεξίαν. ἐφικοίμεθα δ’ ἂν τοῦ γενέσθαι

ὅμοιοι θεῷ »φύσει« τε χρησάμενοι τῇ προσηκούσῃ, »ἔθεσί« τε και`

ἀγωγῇ και` »ἀσκήσει« τῇ κατα` νόμον, και` το` κυριώτατον λόγῳ και`5

»διδασκαλίᾳ και` θεωρημάτων παραδόσει«, ὥστε »ἐξίστασθαι« με`ν τα`

πολλα` »τῶν ἀνθρωπίνων« πραγμάτων, ἀει` δε` εἶναι προ`ς τοῖς νοητοῖς.

προτέλεια δε` και` προκαθάρσια »τοῦ ἐν ἡμῖν δαίμονος«, εἰ μέλλει τα`

μείζονα μυεῖσθαι μαθήματα, εἴη ἂν τα` δια` »μουσικῆς και` ἀριθμητικῆς10

τε και` ἀστρονομίας και` γεωμετρίας,« συνεπιμελουμένων ἡμῶν και` τοῦ

σώματος δια` »γυμναστικῆς,« ἥτις και` προ`ς πόλεμον και` προ`ς εἰρήνην

εὔθετα τα` σώματα παρασκευάσει.
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Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

Staates (613 A 7 – B 1): »Denn es wird doch sicher nicht der jemals von
Göttern vernachlässigt, der eifrig sein will, gerecht zu werden und in (ste-
ter) Übung der Tugend, soweit einem Menschen möglich, sich Gott an-30

gleicht«. Im Phaidon (82 A 10 – B 2) aber sagt er, Angleichung an Gott sei,
besonnen und zugleich gerecht zu werden, ungefähr so: »Also sind am
glücklichsten,« sagte er, und selig »und auf dem Weg zum besten Ort
diejenigen, welche die bürgerliche und auch die politische Tugend ge-35

pflegt haben, welche man doch Besonnenheit und auch Gerechtigkeit
nennt?« Einmal (Nomoi 715 E 7f) bezeichnet er es als das Ziel, sich an
Gott anzugleichen, ein anderes Mal aber, ihm zu folgen, wie wenn er z.B.40

sagt: »Der Gott also, wie die alte Geschichte sagt, Anfang und auch Ende«
(haltend) und das diesen Worten Folgende; ein andermal aber nennt er
beides, wie wenn er beispielsweise sagt: Die aber »Gott folgende und
ähnelnde Seele« (Phaidr. 248 A 2) und so weiter. Denn das Gute ist ja
Urgrund des Nutzens, dieses aber »hängt« vom Gott »ab« (Nomoi 631 B
7f); dem Urgrund folgend ist doch dann »das Ziel das Sich-Gott-angegli-
chen-Haben/die geglückte Angleichung an Gott« (Tim. 90 D 4–7), natürlich
an den himmlischen Gott, nicht – bei Zeus! – an den überhimmlischen
Gott, der nicht Tugend besitzt, sondern besser ist als diese, weshalb man45

zu Recht sagen könnte, daß Unglück (κακοδαιμονία) Mißhandlung des182,1

Daimons, daß aber Glück (εὐδαιμονία) guter Zustand des Daimons ist. Wir
dürften aber das Gott-ähnlich-Werden erreichen zum einen durch eine ge-
eignete »Natur«, zum anderen »habituell« und durch »Erziehung« und
»Übung« (vgl. Arist. EN K 10 1179 b 20f) dem Brauch entsprechend, und5

hauptsächlich durch Vernunft und »Unterricht und Vermittlung« (Nomoi
803 A 1) der Wissenschaften, so daß wir uns in den meisten Fällen »von
den menschlichen Problemen distanzieren« (Phaidr. 249 C 8 – D 1), immer
aber bei den intelligiblen Dingen sind. Voropfer aber und vorbereitende
Reinigung »des in uns wohnenden Daimons« (Tim. 90 A 3–5; C 5) dürften,
wenn man in die größeren Lerngegenstände eingeweiht werden soll, die10

durch »Musik, Arithmetik, Astronomie und Geometrie« (Staat 398 B 6;
525 A 9; 528 E 1; 526 C 10) vermittelten Lehren sein, während wir uns
zugleich auch um den Körper durch »Gymnastik« (Staat 403 C 9) küm-
mern, welche sowohl für den Krieg als auch für den Frieden die Körper in
guten Zustand bringen und vorbereiten wird.
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Kommentar

Linguiti, Etica medioplatonica (2015)239.1
Männlein-Robert, Tugend, Flucht und Ekstase (2013)

In Anlehnung an Platon beschreiben die Platoniker in Kaiserzeit und Spät-239.1
antike das letzte Ziel (τέλος),1 das im höchsten denkbaren Glück, der Eu-
daimonia, besteht, mit der »Angleichung an Gott« (ὁμοίωσις θεῷ). Diese
Lehre findet sich zwar in unterschiedlicher Auslegung v. a. der Methode,
wie dies zu erreichen sei, unter den verschiedenen hellenistischen philo-
sophischen αἱρέσεις2 wird die »Angleichung an Gott« aber von den frühen
Mittelplatonikern energisch für Platon und die platonische Philosophie re-
klamiert und richtet sich gegen die stoische Auffassung des »Gemäß-der-
Natur-leben«.3 Dieses τέλος der ὁμοίωσις θεῷ findet sich in den Dialogen
Platons an mehreren Stellen recht explizit (239.1), besonders prominent ist
in der antiken wie in der modernen Rezeption dieses Konzeptes Platons
Theaitet 176 A 8 – B 3.4 Anders, als es aus den Texten der Mittelplatoniker
den Anschein hat, darf man der ὁμοίωσις θεῷ bei Platon wohl nicht den
Rang einer expliziten Doktrin einräumen; vielmehr handelt es sich um ein
grundsätzliches Konzept, das angepaßt an den jeweiligen Dialogkontext
mehr ethisch oder aber eher metaphysisch-theologisch akzentuiert ist. Mit
Blick auf die hier übersetzten, expliziten und einschlägigen Passagen zur
»Angleichung an Gott« in den Schriften Platons ist für die kaiserzeitliche
Rezeption und programmatische Setzung dieser Wendung darauf hinzu-
weisen, daß sich bereits bei Platon selbst eine Spannung zwischen dem
ethischen Ideal der moralischen Gutheit (ἀρετή) und dem spirituellen Ideal
der Distanzierung von der Welt (Flucht) abzeichnet und daß diese hier

Immer noch einschlägig und nützlich ist Döring (1893).1
Merki (1952) 2. 15; Erler (2002); zur Vorgeschichte Roloff (1970) v. a. 198–206.2
Dörrie (1976) 178; Tarrant (2007); Helmig (2013) 245–251; Männlein-Robert (2013).3
Dazu s. ausführlicher Lavecchia (2006) 127–135.4
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239 Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

nicht aufgehoben wird, sondern beide Facetten in jeweils kontextbezogener
Setzung entsprechend betont werden.5

In dem von Stobaios in seinem Anthologium zitierten, meistens als ›Do-239.2
xographie A‹ bezeichneten und aktuell in der Zuschreibung an den ersten
greifbaren Mittelplatoniker Eudoros kontrovers6 diskutierten Passus findet
sich ein möglicherweise sehr früher Beleg für die Rezeption der platoni-
schen ὁμοίωσις θεῷ und zugleich für deren Neuakzentuierung: Zum einen
wird das τέλος der ὁμοίωσις θεῷ nicht nur für Platon, sondern auch für
Sokrates und Pythagoras konstatiert, und es wird somit der im kaiserzeit-
lichen Platonismus vielfach zu beobachtenden Amalgamierung platoni-
scher und pythagoreischer Philosopheme Rechnung getragen. So wird etwa
das mit Pythagoras verbundene,7 freilich eher allgemeine Diktum »ἕπου

θεῷ« hier – wie auch bei anderen Mittelplatonikern8 – als Äquivalent zur
platonischen ὁμοίωσις θεῷ genannt. Dazu kommt noch ein knapper Ver-
weis auf die letztlich selbe, freilich »verrätselte« und somit entsprechend
allegorisch zu lesende Wendung, die der Autor des Passus aus Homer
zitiert: κατ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο. Homer gilt, wie auch Pythagoras, als be-
sonders alter, somit Legitimation verleihender und daher von mittelplato-
nischen Philosophen gerne benutzter Dichter.9 Zum anderen wird eine
neue, dogmatische Akzentuierung in der Erklärung des von Platon im
Theaitet 176 B 1f zur propagierten Angleichung an Gott formulierten Zu-
satzes »κατα` το` δυνατόν« vorgenommen. Denn während Platon selbst die
dem Menschen in seiner zu Lebzeiten nie ganz zu überwindende Distanz
zum Göttlichen als eine geradezu anthropologische Einschränkung für das

Dillon (1996a); Sedley (1999); Sedley (1997); Annas (1999) v. a. 52–71; Russell (2004) 245;5
Baltzly (2004) 298f.
Hinsichtlich der Zuschreibung des anonym von Stobaios zitierten Passus s. (optimistisch)6
Dillon (1981) 13–17; zur Vorsicht rät Bonazzi (2011); bereits Bonazzi (2007); Bonazzi
(2005); noch skeptischer ist Männlein-Robert (2018). Siehe den Überblick über die Diskus-
sion bei Karfı́k (2013) 116–119; Linguiti (2015) 363.
Zur Evidenz entsprechender Wendungen s. z.B. Centrone (2015) 410f.7
Beispielsweise Apuleius, De Platone et eius dogmate 2,23,253 Moreschini: sapientem quippe8
pedisequum et imitatorem dei dicimus et sequi arbitramur deum: id est enim ἕπου θεῷ (»Wir
sagen freilich, der Weise sei ein Gefolgsmann Gottes und ahme ihn nach, und wir glauben, er
folge Gott: Das nämlich bedeutet ἕπου θεῷ«); dazu s. Moreschini (1978) 124–127.
Siehe z. B. Männlein-Robert (2001) 292–307. 453–472.9
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große Ziel der ὁμοίωσις θεῷ formuliert, interpretiert der von Stobaios
zitierte doxographische Text »κατα` το` δυνατόν« so, daß damit ein Verweis
auf die menschliche φρόνησις gegeben sei, der allein diese Angleichung
an Gott möglich sei. Damit ist klar der menschliche Intellekt in seiner
Befähigung zu der für ihn spezifischen rationalen Tugend, der φρόνησις,
akzentuiert. Platon selbst dürfte »κατα` το` δυνατόν« eher als Einschrän-
kung und mit Blick auf die condition humaine gemeint haben – dagegen
präzisiert die genannte Stobaios-Quelle das τέλος der ὁμοίωσις θεῷ, wenn
sie diese allein für den unsterblichen Seelenteil des Menschen und dessen
φρόνησις für möglich hält. Daß es sich um eine allein tugendzentrierte
Auslegung und Umgestaltung des platonischen ὁμοίωσις-θεῷ-Konzeptes
handelt, wird auch in der folgenden Bemerkung deutlich. Denn der Gott,
an den es sich anzugleichen gilt, wird zwar als κοσμοποιο`ς και` κοσμο-

διοικητικός bezeichnet. Wie jedoch der Folgesatz zeigt, ist hier weniger an
kosmische Bezüge oder kosmische Ordnung zu denken als vielmehr an
rein ethische, praxisorientierte und damit sogar stoisch anmutende Impli-
kationen,10 wenn eine der göttlichen vergleichbare menschliche Ordnung in
Lebensweise und Lebensführung dem Weisen zugeschrieben wird. Offen-
sichtlich gilt vor diesem Hintergrund und in der alleinigen Fokussierung
auf die Tugend das τέλος der Angleichung an Gott – bei vorausgesetzter
φρόνησις – als erreichbar.
Insgesamt zeichnet sich bereits hier, also wohl im frühen Mittelplatonis-
mus, eine Tendenz der dogmatischen Neuakzentuierung platonischer Leh-
ren und Konzepte ab.11 In diesen Kontext gehört auch die völlige Aus-
sparung der bei Platon vielfach in engstem Kontext mit der ὁμοίωσις θεῷ

gestellten »Flucht« respektive der Fluchtrichtung in die Transzendenz,12

die in diesem Text hier (und bei sämtlichen Mittelplatonikern) gänzlich
fehlt, vielmehr erst durch Plotin13 neues Gewicht und große Bedeutung
erhält. Stattdessen wird auch in diesem vielleicht frühen mittelplatonischen
Text durch die Herausstellung der menschlichen φρόνησις als grundlegen-
der Voraussetzung und Bedingung für die intendierte Angleichung an Gott

Zum Verhältnis zwischen Stoa und den frühen Mittelplatonikern hinsichtlich der Eudaimonia10
s. Tornau (2013b).
Dillon (1996b) 123.11
Dazu jetzt auch Schur (2013) 100–102.12
Siehe Karfı́k (2013); Männlein-Robert (2013) 101–105.13
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239 Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

eine zentrale platonische Tugend in den Fokus gestellt, wie sich dann auch
bei den späteren Mittelplatonikern im Kontext der ὁμοίωσις θεῷ eine aus-
schließliche Konzentration auf die Tugenden, deren Pflege und Vollendung
findet, während der Fluchtgedanke bis ins 3. Jahrhundert hinein – zumin-
dest mit Blick auf die aktuell bekannten Texte – überhaupt keine Rolle
spielt. Das dürfte, so eine Vermutung, damit zusammenhängen, daß es in
den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende v. a. auf eine lehr- und
lernbare Rekonstruktion der orthodoxen Lehren Platons, also auf platoni-
sche Philosophie in letztlich schulischen Kontexten, ankam,14 die v. a. le-
benspraktischen Anforderungen genügen und in der Konkurrenz zu ande-
ren philosophischen αἱρέσεις bestehen mußte.15

Ferrari, Dio (1995)239.3
Helmig, Weltentstehung (2005b)

In Plutarchs Schrift De sera numinis vindicta findet sich eine für den frühen239.3
Mittelplatonismus typische, zunächst auf die Tugend konzentrierte Passage
über die zu erstrebende Angleichung an Gott.16 Bemerkenswert ist gleich
im Eingang die an 239.2 (›Doxographie A‹ [Eudoros?, s. oben Anm. 6])
erinnernde Amalgamierung der platonischen ὁμοίωσις θεῷ mit dem py-
thagoreischen Slogan »Folge Gott«. Der Sprecher unseres Passus ist Plu-
tarch selbst in seiner ersten großen Einzelrede. Er führt hier unter expliziter
Berufung auf Platon aus, daß das Ziel allen menschlichen Handelns und
Trachtens die Angleichung an Gott als Modell für alles Schöne und Gute
sei.17 Diese dient ihm im Kontext des Gesprächs als Argument dafür, daß
die Gottheit sich mitunter deshalb so spät strafend dem Menschen zeige,
um deutlich zu machen, daß man nicht im Affekt, im Zorn, strafen solle

Dazu ausführlicher Ferrari (2018b) 547–555.14
Aufschlußreich ist dafür das erhaltene Prooimion von Longins Περι` τέλους, in dem er zahl-15
reiche philosophische Lehrer – der stoischen, der peripatetischen wie der platonischen αἵ-

ρεσις –, bei denen er in seiner Jugend (im ersten Drittel des 3. Jh.) studiert hatte, danach
gruppiert und kategorisiert, welche ihre philosophischen Lehren schriftlich fixiert und welche
rein mündlich gelehrt hätten (fg. 11 Männlein-Robert = fg. 4 Patillon/Brisson); dazu s. aus-
führlicher Männlein-Robert (2001) 167–216. Der philosophische Markt ist also bis dahin
noch recht bunt.
Siehe dazu Helmig (2005b).16
Ferrari (1995) 239–241; Dillon (1996b) 192f.17
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(vielleicht auch, daß der zu Bestrafende Zeit zu Reflexion und Korrektur
seines Handelns und seiner selbst haben solle). Die »Angleichung an Gott«
ist als ideales Modell einer anthropologischen Ausrichtung und Fokussie-
rung auf das Göttliche beschrieben, das als ethischer Urgrund, als Ursache
und zugleich als ethisches Ziel allen menschlichen Strebens verbindlich
sein soll. Wenn man will, kann man diese Haltung Plutarchs, der Gott als
nicht nur ethisches, sondern überhaupt grundlegendes Modell für den Men-
schen ansieht, sogar im Sinne einer ›politischen‹ Theologie deuten.18

Die »Angleichung an Gott« besteht diesem Text zufolge letztlich in der
Tugend – ἀρετή. Diese wird, wie die anschließenden Verweise auf die
φύσις, die geordnete Bewegung der Gestirne und den Kosmos deutlich
machen, als auf Gott zurückzuführende Ordnung verstanden: Dem Kosmos
am Himmel entspricht die Tugend der menschlichen Seele. Die höchste
Vollendung der Tugend bedeutet demnach die größtmögliche Angleichung
an die göttliche Ordnung, an Gott. Auf beiden Ebenen sind ὁμοίωσις und
μέθεξις grundlegend.19 Die Ideen (hier als Sammelbegriff mit ἰδέα und
zuvor παράδειγμα bezeichnet) sind als zu Gott respektive jetzt zum Gött-
lichen gehörig beschrieben und damit auch entsprechend lokalisiert (περι`

το` θεῖον).20 Sollte mit dieser – bislang nicht zweifelsfrei geklärten – For-
mulierung tatsächlich an dieser Stelle die Idee mit Gott selbst identifiziert
sein, dann würde Plutarch ca. 100 Jahre früher als etwa Attikos oder Lon-
gin in der Diskussion um die umstrittene Lokalisierung der Ideen Position
dafür beziehen, daß die Ideen als Gedanken Gottes in dessen Nus zu lo-
kalisieren seien.21 Tatsächlich läßt sich jedoch weder an dieser Stelle von
De sera numinis vindicta noch in anderen Schriften des Plutarch eine auch
nur ähnliche Formulierung oder Behauptung finden, welche erlauben wür-
de, Plutarch diese Interpretation zuzuschreiben.22 Wesentlich ist dagegen
mit Blick auf das Konzept der »Angleichung an Gott«, daß diese »Anglei-
chung« als ordnungsstiftender Prozeß sowohl auf der menschlichen Ebene,

So Bonazzi (2012b) 149–153.18
Zur Affinität beider Begriffe s. Helmig (2005b) 18.19
Zu den differierenden Begrifflichkeiten Ferrari (1995) 240f. Zur Diskussion um die Überset-20
zung der Wendung περι` το` θεῖον s. Helmig (2005) 20.
So Helmig (2005b) 25. Zur mittelplatonischen, auf der umstrittenen, streng philologischen21
Lesart des Timaios-Textes beruhenden Diskussion darüber, ob die Ideen sich im Nus Gottes
oder außerhalb befinden, s. Männlein-Robert (2001) 68–73. 536–547.
So v. a. Ferrari (1996) 131–134; Ferrari (2018c) 572f.22
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239 Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

in der Vervollkommnung der Tugend, als auch im Bereich der φύσις und
der Entstehung des Kosmos23 gleichermaßen zu denken ist. Hinzu kommt
eine in diesem Passus bemerkenswerte, gleichsam strukturelle Verbindung
und Vernetzung des ethischen ὁμοίωσις-θεῷ-Konzepts mit ontologischen
Begriffen und Kategorien.24 Am Rande sei darauf hingewiesen, daß der in
der ›Doxographie A‹ nur angedeutete, letztlich im Sinne der praktischen
Ethik gesetzte Bezug auf den Kosmos hier bei Plutarch nun tatsächlich
nicht nur eine paradigmatische Verbildlichung von Ordnung, sondern v. a.
auch den (demiurgisch hervorgebrachten) Kosmos in seinem Verweischa-
rakter auf die rein transzendente Sphäre des Göttlichen meint.
Von grundlegender Bedeutung ist hier also, daß dieser Text nicht nur für
die mittelplatonische Ethik, sondern auch für kosmologische Konzepte des
Mittelplatonismus sowie für die aufs engste damit zusammenhängende
zeitgenössische Timaios-Exegese von großer Bedeutung ist.25 Mit Blick auf
die zentrale doxographische Relevanz des mittelplatonischen Konzeptes
von der ὁμοίωσις θεῷ ist freilich besonders wichtig, daß Gott selbst als
τέλος allen Strebens,26 also als Ziel der »Angleichung«, gedacht ist. Be-
deutsam sind in diesem doxographisch berühmten Passus zwei Einschrän-
kungen: Die erste ist die dem platonischen Bezugspassus aus dem Theaitet
176 B 1f (κατα` το` δυνατόν) wohl entsprechende Formulierung ἁμωσ-

γέπως, deren Unbestimmtheit die Unmöglichkeit einer genauen Inbezug-
setzung zwischen Sinnenwelt und Transzendenz/Sphäre des Intelligiblen
einfängt.27 Die zweite Einschränkung besteht darin, daß nur diejenigen,
denen der Gott es eingibt, d. h. den »Anstoß dazu gibt« (ἐνδιδόναι),28

diesem folgen, ihre Tugend vervollkommnen und die Angleichung an das
Göttliche betreiben können. Das heißt, die »Angleichung an Gott« ist als
ein nur bestimmten Menschen vorbehaltenes Privileg und somit als ex-
klusiver Weg gedacht. Überdies läßt sich hier gleich im Eingang (s. oben)
eine Verschmelzung der platonischen ὁμοίωσις θεῷ und der als pytha-
goreisch geltenden Formulierung ἕπεσθαι θεῷ identifizieren.29 Das »Gott-

Betont von Ferrari (1995) 239.23
Dazu v. a. Ferrari (1995) 239–241.24
So zuerst Ferrari (1995) 239–241. 263; dann auch Helmig (2005b) 13f mit Anm. 4.25
Zur Affinität dieser Vorstellung mit der stoischen s. Helmig (2005b) 16.26
Helmig (2005b) 16.27
Auf ἐνδιδόναι als Terminus aus der Fachsprache der Musik, als signalhaften Einsatz, verweist28
Helmig (2005b) 17f.
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Folgen« erscheint dabei eher als Prämisse und Voraussetzung für den
schwierigeren und langwierigeren Prozeß der Vervollkommnung der Tu-
gend bei der »Angleichung an Gott«.
Es handelt sich bei Plutarchs Passus aus De sera numinis vindicta insge-
samt um einen rhetorisch stilisierten Passus aus einem popularphiloso-
phischen Dialog. Die hier formulierte Interpretation der Angleichung an
Gott ist entsprechend allgemein gehalten und popularisiert, zugleich frei-
lich mit Plutarchs Timaios-Exegese (v. a. 47 A–C) und der daraus resultie-
renden engen Verbindung ethischer und kosmologischer Vorstellungen ver-
knüpft. Als klaren Verweis auf eine solche Reduktion doxographischer und
philosophischer Komplexität kann man die ausschließliche Fokussierung
der Angleichung an Gott auf die Tugend – es fällt kein einziges Wort von
Flucht – verstehen, die sich im 2. Jh. n.Chr. bei anderen Mittelplatonikern,
etwa bei Apuleius (De Platone et eius dogmate II 23) und Maximos von
Tyros (v. a. Or. 26,6), in gleichermaßen populär konzipierten Schriften fin-
det, die an einen weiteren Adressatenkreis gerichtet sind.

Petrucci, Teone (2012) 302–305239.4

Im späten ersten oder frühen 2. Jh. n.Chr. vergleicht der platonische Phi-239.4
losoph Theon in seiner exegetischen30 Zielen dienenden Lehrschrift mit
dem Titel Expositio die Philosophie mit einer Einweihung in – wahrhafti-
ge – Mysterien:31 Implizit wird deutlich, daß er die herangezogene Ana-
logie mit rituellen Mysterien aus der religiösen Lebenswelt nicht nur als
etablierte Metaphernsprache,32 sondern als inspirierendes formales Modell
für sein pythagoreisch-platonisches philosophisches Konzept betrachtet.
Die hier geschilderte Abfolge von Initiationsphasen wird in der Regel mit
dem in Eleusis etablierten Ritus in Verbindung gebracht,33 doch entspre-

Ebenso etwa bei Plut. De recta ratione aud. 1 (37 D); dazu ausführlicher Helmig (2005b) 1729
mit Anm. 15. Zum pythagoreischen ἕπεσθαι θεῷ sind einschlägig Stob. II (49,7ff W.-H.);
später auch Iamblichos, De vita Pyth. 137; Riedweg (2002) 52; Helmig (2005b) 17 mit Anm.
15.
So Petrucci (2009) 323–326.30
Lilla (1992) 76–78; weiter vgl. Bd. VIII 160–162.31
Vgl. Bd. IV 250.32
Siehe bereits bei Platon, z.B. Phaid. 69 C 3 – D 2; Symp. 209 E 5 – 212 A 7; weitere Platon-33
Belege bei Petrucci (2012) 302f mit Anm. 41.
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239 Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

chen nur die ersten drei der von Theon genannten Stufen dem aus Eleusis
Bekannten.34 Die beiden letzten Stufen scheinen vielmehr eine Rückpro-
jektion aus der Philosophie auf die Religionssphäre der Mysterien zu
sein.35 Bemerkenswert ist in jedem Falle die von Theon explizit hergestellte
Analogie zwischen der Philosophie, ihren Schwierigkeitsgraden und Stu-
fen mit der aus der Lebenswelt bekannten, ebenfalls in Stufen oder Phasen
verlaufenden Initiation in Mysterien oder Weihen, also die enge struktu-
relle und inhaltliche Verbindung der Philosophie mit der Religion oder
vielmehr die Überwindung der Religion durch die (platonische) Philoso-
phie aufgrund von deren struktureller Amalgamierung. Während der wohl
etwas jüngere Platoniker Albinos in seiner Eisagoge (Kap. 6) einen fünf-
stufigen Cursus anhand der zu Gruppen geordneten Dialoge Platons kon-
zipiert, postuliert Theon in seinem Handbuch wie für die Einweihung in
Mysterien so auch für die Philosophie fünf ›Teile‹, die sich als Phasen
respektive aufeinanderfolgende, konsekutive Stufen verstehen lassen:

1. der Katharmos (καθαρμός τις),
2. die Vermittlung/Überlieferung/Tradierung der Weihe (παράδοσις),
3. die sogenannte »Schau« (ἐποπτεία),
4. das Anlegen von Kränzen und Binden als τέλος der ἐποπτεία,
5. die daraus resultierende εὐδαιμονία, die dem Geliebtsein von Gott und

dem mit Göttern gemeinsamen Leben entspricht.

Die Vermittlung der platonischen Dialoge stellt demnach die erste Stufe,
die »bestimmte Reinigung«, dar. Die Katharsis vollzieht sich bei Theon
Platon zufolge durch fünf Mathemata: Arithmetik, Geometrie, Stereome-
trie, Musik, Astronomie – zu vermuten ist hier eine Bezugnahme Theons
auf Buch VII von Platons Staat (527 D).36 Die Vermittlung (παράδοσις)
der philosophischen Lehren (Logik, Politik, Physik) entspricht der eigent-
lichen Initiation. Unter der ἐποπτεία (Phase 3) dürfen wir das Erfassen der

Siehe Klemens von Alexandrien, Strom. 5,70,7 – 71,1; dazu Riedweg (1987) 124f. Auf v. a.34
die Eleusinischen Mysterien verweisen Theons Begriffe »Daduchos« und »Hierophantes«;
dazu Riedweg (1987) 126.
So Riedweg (1987) 5ff. 125–127. Zur Provenienz der Stufen im einzelnen sowie zu vergleich-35
baren Stufenmodellen im Mittelplatonismus s. Bd. IV 251.
Tarrant (1993) 99.36
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νοητά, der wahrhaft Seienden, der Ideen (alle drei sind hier wohl iden-
tisch) verstehen.37 Mit Blick auf eine in der Expositio wenig zuvor38 for-
mulierte Bemerkung Theons, wonach die Schau der seienden Dinge aufs
engste mit der Dialektik respektive den dialektischen Fähigkeiten ange-
hender Philosophen zusammenhängt, ist auch für den anagogischen, my-
sterien-analogen Cursus, den Theon hier skizziert, d. h. für die Phase der
»Schau«, die dialektische Methode mit dem Erfassen der Ideen zu ver-
knüpfen. Das Anlegen von Kränzen und Binden, welches das Anlegen
rituellen Schmuckes zum ersichtlichen Ausweis einer kultischen Handlung
ist, beschreibt hier die (auch nach außen hin sichtbare, gleichsam bekennt-
nishafte, offizielle) konkrete Anwendung der platonischen Lerngegenstän-
de und die Fähigkeit zu deren Vermittlung.
Mit der fünften Stufe der Eudaimonia, so erklärt Theon hier final, sei dann
nach Platon die »Angleichung an Gott, soweit möglich« gemeint. Im Kon-
text ist eben diese letzte Stufe der philosophischen Weihe zentral: Theon
benennt hier klar als τέλος der Philosophie im Sinne Platons die Glück-
seligkeit/Eudaimonia, die explizit in der größtmöglichen Angleichung an
Gott besteht.39 Damit integriert Theon dieses seit dem frühen Mittelplato-
nismus zur Formel geronnene Konzept, allerdings ohne den sonst bei an-
deren mittelplatonischen Philosophen40 üblichen nachdrücklichen Bezug
auf die Tugenden, welche zum Erreichen der Eudaimonia respektive im
Prozeß der Angleichung an Gott nötig sind.
Nicht nur hier bei Theon, sondern etwa auch in Albinos’ Eisagoge (5
S. 149,21 – 150,12 Reis) wird deutlich, daß wohl seit dem 2. Jh. n. Chr.
zunehmend Fragen der Praktikabilität des ὁμοίωσις-θεῷ-Konzeptes viru-
lent wurden.41 Auch hier bei Theon wird ein didaktisch strukturierter Cur-
sus für philosophische Adepten mit klarer anagogischer Komposition sicht-
bar, dessen Ziel und Endpunkt die ὁμοίωσις θεῷ darstellt. Dieser Text

Vgl. Plat. Phaidr. 250 C 4; dazu Tarrant (1993) 100.37
Theon von Smyrna, Expositio S. 7f Hiller = S. 104 Petrucci; dazu s. Hadot (2005) 69–73, v. a.38
72f, die zur Bestätigung auf Plat. Staat 509 D 6 – 511 C 2 sowie auf Klemens von Alexan-
drien, Strom. 1,176,1–3, verweist; s. auch Tarrant (1993) 98f.
Bonazzi (2013b) 31.39
Z.B. Alkinoos/Albinos, Didask. 28 Whittaker-Louis; Klemens von Alexandrien, Strom.40
2,100,3.
In einem Cursus mit dem Endziel der ὁμοίωσις θεῷ sind jeweils fünf Stufen erkennbar. Dabei41
liegt das Hauptgewicht auf der kathartischen Funktion der Tugenden und der Mathemata.
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239 Die Angleichung an Gott (ὁμοίωσις θεῷ) (I. Männlein-Robert)

erweist sich somit als charakteristisch für den kaiserzeitlichen sogenannten
»Schulplatonismus«:42 Dabei werden die philosophischen Lehren Platons,
die im Rekurs auf seine Schriften gewonnen werden, in lehr- und lernbarer
Form präsentiert. Die pädagogisch43 motivierte Vermittlung spielt hier eine
zentrale Rolle, denn Theon erklärt die ὁμοίωσις θεῷ zum Inbegriff der
Eudaimonia als des Ziels, das durch sorgfältiges Absolvieren der genann-
ten fünf anagogischen Stufen nach einem aufwendigen Prozeß der Reini-
gung, des Lernens, des Anwendens und des Vermittelns erreicht wird. Es
geht Theon dabei nicht primär – und das ist das besonders Bemerkenswerte
an diesem Passus – um Erwerb, Pflege und Einübung in bestimmte Tugen-
den, um deren Vervollkommnung oder gar um verschiedene Tugendgrade,
sondern es geht vorrangig um Erwerb und Vermittlung der platonischen
Lehren, im Grunde also um eine intensive Interaktion zwischen philoso-
phischem Lehrer und Schülern (mit einem klaren Schwerpunkt auf den
mathematischen Wissenschaften).44 Insofern wird in der Expositio Theons
ein im Kontext des vielfach konventionellen Mittelplatonismus eigenstän-
dig anmutendes, originelles45 und a priori philosophisch motiviertes Kon-
zept zur Erreichung der ὁμοίωσις θεῷ erkennbar. Allerdings wird auch
deutlich, daß dieses doch nur knapp formulierte Glückskonzept, das mit
der platonischen ὁμοίωσις θεῷ konvergiert und auf den ersten Blick mit-
telplatonischer Konvention zu entsprechen scheint, für das eigentliche An-
liegen Theons in diesem religionsphilosophisch gestalteten Passus seiner
Expositio definitiv nicht zentral gewesen sein dürfte.

Im Didaskalikos des Alkinoos, einem vermutlich im frühen 2. Jahrhundert239.5
verfaßten systematischen Lehrbuch der Grundsätze in der Philosophie Pla-
tons, die im Rückgriff auf dessen Schriften gewonnen, erklärt und gelehrt
werden, findet sich im Kontext der Darstellung der platonischen Ethik
auch ein wichtiger Abschnitt über die platonische ὁμοίωσις θεῷ. Die hier
in Kapitel 28 skizzierte Konkretisierung des ethischen τέλος nach Platon –

Dazu Ferrari (2018b) 547–555.42
So Hadot (2005) 71–73.43
Zur Problematik des Verhältnisses zwischen den mathematischen Wissenschaften und den in44
der nächsten Stufe zu vermittelnden Bereichen Logik, Politik und Physik s. ausführlich Pe-
trucci (2009) 304f.
So auch Petrucci (2009) 303.45
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ὁμοίωσις θεῷ – klingt im Didaskalikos freilich bereits zu Beginn der
Schrift an. Denn in Kapitel 2, wo es um den »theoretischen« und um den
»praktischen« Bios geht, kommt der Autor im Kontext seiner Höherbe-
wertung des βίος θεωρητικός bzw. der θεωρία auf dieses τέλος zu spre-
chen (er zitiert hier Plat. Phaidr. 247 D 3f). Betrachtet die Seele nämlich
das Göttliche, widerfährt ihr Gutes. Das nennt Platon φρόνησις, und das
kann man nicht anders denn als »Angleichung an Gott« bezeichnen (οὐχ
ἕτερον . . . τῆς προ`ς το` θεῖον ὁμοιώσεως, Didask. 2 [153,8f Whittaker-
Louis]).46 Alkinoos beschreibt das nun als »vorzüglich . . . höchst wün-
schenswert, am angemessensten, als in unserer Macht liegend, als Ursache
des anvisierten Ziels« (τίμιον . . . εὐκταιότατον, οἰκειότατον . . . ἐφ’ ἡμῖν

κείμενον και` τοῦ προκειμένου τέλους ἡμῖν αἴτιον, ebd. [153,9–12 Whit-
taker-Louis]). In dieser Aufzählung wird deutlich, a) daß es sich bei der
φρόνησις um die zentrale Tugend/Kardinaltugend der Seele nach Platon
handelt, und b) daß die Verwirklichung von φρόνησις die Ursache ist für
die »Angleichung an Gott«, unser übergeordnetes τέλος (s. auch 239.2).
Deutlich wird also bereits im Eingang des Lehrbuches, daß die platonische
ὁμοίωσις θεῷ als zentraler Fluchtpunkt aller Bemühungen in einem des
Philosophen würdigen βίος θεωρητικός aufgestellt wird, aber dabei grund-
legend in der dafür unabdingbaren menschlichen φρόνησις wurzelt – ein
Gedanke, der im für die ὁμοίωσις θεῷ einschlägigen Kapitel 28 des Di-
daskalikos zentral wird.
Dieses ist für die methodische wie gedankliche Darstellung und Vermitt-
lung des ὁμοίωσις-θεῷ-Konzeptes im Mittelplatonismus charakteristisch
und entscheidend. Bereits im vorausgehenden Abschnitt (Didask. 27)
kommt Alkinoos auf den Bereich der Ethik zu sprechen. Dort hebt er
hervor, daß das Gute (τιμιώτατον, μέγιστον ἀγαθόν, [179,35f Whittaker-
Louis]) schwer mitzuteilen sei, daß aber Teilhabe der Güter – ἀγαθά – am
Guten bestehe. Die Eudaimonia liegt nicht in den menschlichen, sondern in
den göttlichen Gütern. Besonders relevant ist der Umstand, daß Alkinoos
bereits hier den Tugenden eine Schlüsselrolle zuschreibt und das Wissen
um die Bedeutung der Tugenden als ausschlaggebend ansieht. In Kapitel 28
benennt Platon, Alkinoos zufolge, demnach als »Ziel« (τέλος) die »An-
gleichung an Gott soweit als möglich« (ὁμοίωσις θεῷ κατα` το` δυνατόν).

Anklang an Plat. Tim. 47 B 5 – C 4; 90 B 6 – D 7.46
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Gleich zu Beginn der ausgewählten Passage hebt Alkinoos auf die gerade
in diesem thematischen Kontext spürbare ποικιλία Platons ab (ποικίλως

δε` τοῦτο χειρίζει, 181,20). Gemeint ist damit der vielfach zu beobachtende
Umstand, daß Platon dieselben Sachverhalte nicht terminologisch fest, son-
dern immer wieder mit anderen Worten und Wendungen formuliert hat.
Warum das so ist, ist bereits seit dem ausgehenden Hellenismus umstritten
und wird v. a. unter den Mittelplatonikern zum Diskussionsgegenstand:
Während einige meinen, Platon habe methodisch ποικιλία angewandt, um
Unberufenen den Zugang zu seiner Philosophie zu erschweren,47 bewerten
andere Platoniker die sprachliche ›Buntheit‹ Platons als stilistisch-rhetori-
sches Bemühen Platons um abwechslungsreiche Darstellung.48

In jedem Fall war die sprachlich-terminologische Variabilität Platons ein
Faktum oder besser: ein ›hermeneutisches Prinzip‹,49 das in der Kaiserzeit
diskutiert, von den zeitgenössischen (Mittel-)Platonikern aber verteidigt
und exegetisch (Longin) funktionalisiert wurde. In diesem Kontext ist die
bei Stobaios (›Doxographie A‹) erhaltene prägnante Wendung50 berühmt
geworden: »Weil Platon sich vielfältig ausdrückt, und nicht, wie manche
glauben, viele Meinungen hat, wird das Gute vielfach beschrieben.«51

Überdies steht diese (nicht zuweisbare) Behauptung bei Stobaios im Kon-
text seines Referates über τέλος, εὐδαιμονία und ὁμοίωσις θεῷ.52 More-
schini macht darauf aufmerksam, daß bereits Strache53 auf die Analogien
zwischen diesem Passus bei Stobaios und Kapitel 28 im Didaskalikos hin-
gewiesen hat, die nahelegen, den Didaskalikos eher früher (also eher ins
1. Jh. n. Chr.) zu datieren. Die ποικιλία Platons war nicht zuletzt ein Kri-
tikpunkt der Epikureer, die Platon anhand seiner sprachlichen Varianten

So z.B. Diog. Laert. 3,63; Plat. Epist. 2 312 D 7–9.47
Z.B. Longin in Prokl. In Plat. Tim. I S. 86,19 – 87,15 Diehl = fg. 50 Männlein-Robert = fg. 3348
Patillon/Brisson. Ausführlicher s. Walsdorff (1927) 94; Lakmann (1995) 106f. 169–173;
Männlein-Robert (2001) 449f; Bd. III 352f.
So Ferrari (2001) 533–538; (2018).49
Sedley (1999) 322, Anm. 19; 327 ordnet den Autor des Textes in das Umfeld des Eudoros ein.50
Stobaios II (55,5–7 W.-H.): Πλάτων πολύφωνος ὤν, οὐχ ὥς τινες οἴονται πολύδοξος,51
πολλαχῶς διῄρηται τἀγαθόν (vgl. ebd. II [49,25 – 50,1 W.-H.]).
Stobaios II (49,8 – 50,10 W.-H.).52
Moreschini (1978) 125.53
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philosophische inconstantia zuschreiben wollten.54 Der folgende Abschnitt
untergliedert sich meines Erachtens in zwei Teile:
1. Zuerst führt Alkinoos zahlreiche, zitatähnliche Wendungen und Phrasen

aus Platons Œuvre auf, in denen es um ὁμοίωσις θεῷ geht, und akzen-
tuiert die erkennbaren Varianten (181,19 – 182,2). Hier erfolgt eine
knappe Deskription der Belege aus Platons Schriften respektive eine
Liste von Textstellen, die alle Facetten der ὁμοίωσις θεῷ ausleuchtet:
Das semantische Feld der »Angleichung an Gott« wird abgeschritten (s.
239.1).

2. Dann skizziert Alkinoos, unter welchen Voraussetzungen und Be-
dingungen man dieses τέλος erreichen kann (182,3–14 Whittaker-
Louis).

Zu 1: Belege aus Platons Dialogen
Im Didaskalikos folgen nun, gleichsam als Belege der unmittelbar zuvor
genannten ποικιλία Platons, zitathafte, textnahe Wendungen und Belege,
die aus den unterschiedlichen Texten und Kontexten bei Platon herausge-
lesen und zusammengestellt werden. Die ποικιλία wird markiert durch
gliedernde Formulierungen wie ποτε` μέν, ποτε` δέ (181,21. 26. 36. 39),
explizit genannte Titel Platons, auf die sich der Autor bezieht, sind The-
aitet (176 A 8 – B 3), Staat (613 A 7 – B 1) und Phaidon (82 A 10 – B 3).
Implizit zitiert er überdies aus den Nomoi, dem Phaidros und dem Timaios
(s. 239.1). Im folgenden verweist Alkinoos auf die bei Platon nicht ein-
heitliche Beschreibung der ὁμοίωσις θεῷ einmal als »Ziel« (Anklang an
Nomoi 715 E 7f) und ein anderes Mal als »Nachfolge Gottes«/»Gott-Fol-
gen« (θεῷ ἕπεσθαι, Zitat aus Phaidros 248 A 2). Damit stellt er einen
kontinuierlichen Prozeß der Ausrichtung und Annäherung an ein Ziel her-
aus, dessen Erreichen offenbleibt – das Motto θεῷ ἕπεσθαι gilt meist als
pythagoreisch, ist aber im Grunde recht unspezifisch.55 Der Verfasser des

Vgl. Cic. De nat. deor. 1,30. Zu einer Verteidigung Platons in dieser Frage kommt es etwa bei54
Plut. De an. procr. 8f (1015 F – 1017 B, bes. 1015 F).
Siehe etwa Cic. De fin. 3,73: Aufzählung von Sprüchen der griechischen alten Weisen,55
darunter auch: sequi deum; vgl. auch bei Philon, De Abrahamo 60, dort Abraham zuge-
schrieben; Zuschreibung an Platon bei Plut. De sera num. vind. 5 (550 D–E). Im Rang eines
Proverbiums bei Plut. De recta ratione aud. 1 (37 D) und Paroemiographi Graeci II Diogenian
s.v. νῷ πείθου S. 40 Leutsch-Schneidewin, dort weitere Belege.
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Didaskalikos klärt dieses Problem knapp und kurz dadurch, daß er das
Gute, das wiederum von Gott abhängt, als ἀρχή des Nutzens beschreibt.56

Der Autor ist ersichtlich darum bemüht, hier jeden Verdacht eines Wider-
spruchs innerhalb der platonischen Schriften zu vermeiden und macht
nachdrücklich deutlich, daß hier vielmehr unterschiedliche Perspektiven
auf denselben Umstand formuliert werden.
Bemerkenswert ist an dieser Stelle eine knappe Bemerkung des Alkinoos,
nach der die Angleichung freilich an den »himmlischen Gott« (θεῷ δη-

λονότι τῷ ἐπουρανίῳ) und nicht an den »überhimmlischen« (μη` τῷ μα`

Δία ὑπερουρανίῳ) gemeint sei (181,43f).57 Mit einer heftigen, wohl im
Kontext einer zeitgenössischen Diskussion zu deutenden Emphase (μα`
Δία, s. unten)58 beschränkt er entschieden die Angleichung an Gott auf den
himmlischen Gott, da der überhimmlische Gott über der ἀρετή stehe. Die-
se Differenzierung beruht auf dem, was er zuvor bei der Darlegung der drei
Prinzipien (Materie – Ideen – Gott) im Abschnitt über Gott respektive »den
Ersten Nus«59 (= Ersten Gott) skizziert hatte (Didask. 10), nämlich die
Differenzierung eines ersten, höheren – transzendenten – Nus von einem
zweiten Nus.60 Anders als andere Mittelplatoniker postuliert also Alkinoos
– vergleichbar allein mit Numenios – offensichtlich eine über dem Demi-
urgen stehende, höhere Gottheit, den ersten Nus, vielleicht identisch mit
der Idee des Guten.61 Die in Verwirklichung der ἀρετή zu leistende An-
gleichung an Gott hat als Bezugsgrund aber nicht den transzendenten Er-
sten Gott, der über der Tugend steht (ὑπερουράνιος θεός), sondern den
»himmlischen« Gott (ἐπουράνιος θεός). Begrifflich lehnt sich Alkinoos
mit ἐπουράνιος sicherlich nicht zufällig an eben den Begriff respektive die
Prädikation an, die seit Homer62 für die Götter des Mythos, bei Platon
(Apol. 19 B 5) für die Gestirne (τα` μετέωρα) verwendet wird. Sinngemäß
paßt das mit Plat. Tim. 90 C 6 – D 7 zusammen. Dort ist das τέλος als

Anleihen sind hier gemacht aus Plat. Staat 379 B 11; 608 E 3f; Nomoi 631 B 7f.56
Zur selben begrifflichen Differenzierung s. auch Plat. Phaidr. 247 C 3.57
Siehe Linguiti (2015) 363f.58
Daß Alkinoos vom ersten Prinzip als »Nus« spricht, erweist ihn als vorplotinischen Platoni-59
ker; vgl. dazu Reis (1999) 106f, Anm. 6.
So auch Donini (1988) 124–127; Opsomer (2005) 79–83; 188.1.60
So Ferrari (2018b) 554.61
Z.B. Od. 17,484; Il. 6,129; ebenso später, z.B. Theokrit 25,5.62
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Angleichung (vgl. ἐξομοιῶσαι) der Denkbewegungen des Menschen an die
ihnen verwandten (Kreis-)Bewegungen des Alls beschrieben. Die von Al-
kinoos nachdrücklich auf den »himmlischen Gott« bezogene »Anglei-
chung an Gott« bezieht sich hier auf die Angleichung des Menschen an den
»zweiten Gott« respektive an den »zweiten Nus«. Diskutiert wird bislang,
ob es sich dabei um die Weltseele (respektive die ἀρετή derselben) han-
delt63 oder ob hier der Demiurg gemeint ist.64 Für die jeweilige Interpre-
tation ist maßgeblich, ob nun der Demiurg bei Alkinoos weiterhin der
mittelplatonischen communis opinio entsprechend das höchste ontologi-
sche Prinzip darstellt oder ob Alkinoos nicht doch, wie auch Numenios
(vgl. fg. 16,9f; 20,4–7 des Places) mit dem Ersten Gott bereits auf die Idee
des Guten verweist und mit dem zweiten Gott den damit dann hierarchisch
(ontologisch wie ethisch) abgestuften Demiurgen meint. Anders als Platon,
der selbst die ἀρεταί im »überhimmlischen« Bereich verortet,65 lokalisiert
der Verfasser des Didaskalikos die ἀρεταί in Anlehnung an das konträre
Konzept des Aristoteles66 im »himmlischen« Bereich, also letztlich im
Kosmos, in der Lebenswelt des Menschen. Damit intendiert Alkinoos die
nötige Abgrenzung von der Stoa,67 welche für Gott und Mensch dieselbe
Tugend postuliert und daraus eine Verwandtschaft beider herleitet. Die für
Platoniker wichtige Differenzierung des Kosmos vom transzendenten Be-
reich wäre damit freilich aufgehoben. Andere zeitgenössische Platoni-
ker,68 aber auch etwa Plotin,69 akzeptieren eine solche Differenzierung wie
sie im Didaskalikos formuliert ist, nicht. Mit Blick auf die so emphatisch
eingeschobene Schwur- oder Beteuerungsformel μα` Δία (s. ebenso in Di-
dask. 11 [166,22 Whittaker-Louis] und 13 [168,14 Whittaker-Louis]) er-
öffnet sich vor diesem Hintergrund freilich die exegetische Möglichkeit,

So Baltes (1999) 338–340; s. auch Reis (1999) 107, Anm. 6. Bei Albinos, Eisag. 5 S. 150,10f63
Reis wird die »Angleichung an die Götter« über Naturforschung möglich.
So Donini (1982) 111f; Donini (1988) 128; Dillon (1993) XXIII; Baltzly (2004) 300. Siehe64
Ferrari (2018a) 611f ausführlich zur Problematik um die Deutung. Zur Diskussion s. Dillon
(1993) 174; Linguiti (2015) 364; Ziebritzki (1994) 49–66, v. a. 56–59.
Etwa Plat. Staat 381 C 1f; 613 A 7 – B 1; Phaidr. 247 D 5–7 u. a.; s. Whittaker-Louis (2002)65
138, Anm. 459.
Arist. EN H 1 1145 a 25–27; K 8 1178 b 7–22; MM B 5 1200 b 14f.66
So Dillon (1993) 173f; Whittaker-Louis (2002) 138f, Anm. 459, v. a. 139.67
Z.B. Maximos von Tyros, Or. 35,2 S. 404,1f Hobein.68
Plotin I 2 [19] 1–3.69
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auch diese Wendung philosophisch zu fundieren:70 Demnach wäre Zeus,
der höchste olympische Gott in der Welt des traditionellen Mythos, der
seinerseits dem Schicksal (μοῖρα) unterstellt ist, ein in rhetoricis passendes
Pendant zum zweiten Nus, also entweder zur platonischen Weltseele oder
zum Demiurgen, die ihrerseits dem ersten Nus, der höchsten transzenden-
ten göttlichen Instanz in ontologischer und ethischer Hinsicht hierarchisch
untergeordnet sind.
Hieran anschließend (181,45 – 182,2) konstatiert Alkinoos – etwas dispa-
rat – eine etymologisierende Gleichung (Daimon – Eu-Daimonia/Kako-
Daimonia): Unglück (κακοδαιμονία) ist schlechter Zustand respektive
schlechte Disposition des Daimon, Glück (εὐδαιμονία) ist guter Zustand
respektive gute Disposition des Daimon. Dieser Satz ergibt eigentlich nur
dann Sinn, wenn man unter »Daimon« hier den obersten (göttlichen/un-
sterblichen) Seelenteil des Menschen versteht.71 Ist dieser in gutem Zu-
stand und lebt er nach den Vorgaben Platons, dann folgt er Gott respektive
gleicht sich Gott an und erreicht das anvisierte Ziel. Die Seele respektive
der oberste Seelenteil kann sich aber zu Lebzeiten des Menschen, solange
seine Seele im Körper ist, nur dem »himmlischen« Gott angleichen.72 Ab-
schließend sei angemerkt, daß sich bereits hier im Didaskalikos des Alki-
noos die für den Mittelplatonismus vielfach so charakteristische Tendenz
der Theologisierung73 und der religiösen Aufladung platonischer Texte ab-
zeichnet, wie sie nicht zuletzt im späteren Neuplatonismus relevant werden
wird.

Zu 2: Wie erreicht man dieses τέλος?
Hier verweist Alkinoos äußerst knapp auf die für die »Angleichung an
Gott« »für uns« notwendigen Voraussetzungen und Bedingungen, die er
jedoch hierarchisch in drei Ebenen staffelt respektive nach drei Wertigkei-
ten unterscheidet: Zunächst (1) seien nötig φύσις, ἔθη, ἀγωγή, ἄσκησις

κατα` νόμον, v. a. aber (το` κυριώτατον) – hier kommen offenbar die wich-
tigeren Eigenschaften – (2) λόγος, διδασκαλία, θεωρημάτων παράδοσις.

Vgl. Whittaker-Louis (2002) 139, Anm. 459, die hier nur einen zeitgenössischen literarisch-70
rhetorischen Gestus sehen wollen; anders bereits Dörrie (1954) 339.
Zur mittelplatonischen Dämonenlehre grundlegend Timotin (2012).71
Zum Daimon allgemein Didask. 15 Whittaker-Louis.72
Ferrari (2018b).73
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Er setzt nun diese Bedingungen in engsten Zusammenhang mit der »An-
gleichung an Gott« und dem bereits bei Platon im Theaitet (176 B) so
prominent formulierten Fluchtgedanken. Denn diese Fähigkeiten ermög-
lichen uns die Distanzierung von den ἀνθρωπίνων πραγμάτων und die
Konzentration auf die intelligiblen Dinge, die Ideen.74 Was bei Platon im
Theaitet (ebd.) unter Berücksichtigung der condition humaine mit κατα` το`

δυνατόν beschrieben worden war, drückt Alkinoos hier mit τα` πολλά aus
(28 [128,7 Whittaker-Louis]). Im Kontext eines Handbuches des Platonis-
mus, wie Alkinoos es vorlegt, erscheint die bei Platon thematisierte,75 von
Alkinoos stark akzentuierte große Bedeutung von Bildung und Erziehung
völlig plausibel und läßt auch Schlußfolgerungen auf das von ihm anvisier-
te Publikum zu. Bemerkenswert ist hier allerdings die Einarbeitung von
Zitaten und Belegen aus Aristoteles’ Ethiken.76 Sie ist möglicherweise ein-
mal mehr als gezielte Ausgrenzung entsprechender stoischer Vorstellungen
zu deuten.
Als Steigerung nennt Alkinoos die Fachgebiete des Quadriviums: Musik,
Arithmetik, Astronomie und Geometrie, ergänzend fügt er mit Blick auf
den Körper Gymnastik an. Interessant ist hier v. a. die Eingangswendung
προτέλεια δε` και` προκαθάρσια τοῦ ἐν ἡμῖν δαίμονος (182,8f) sowie
der Verweis auf die »Mysterien größerer Lerngegenstände«. Die Beschäf-
tigung mit den genannten ›Fächern‹ respektive Lernbereichen (Musik,
Arithmetik, Astronomie, Geometrie) entspricht somit einer Zeremonie, die
Mysterien vorbereitet, sowie vorbereitenden Reinigungsriten – gewisser-
maßen ›kleinen Mysterien‹.77 Vorbereitet und gereinigt wird Alkinoos zu-
folge »der Daimon in uns«: Dem anklingenden Timaios-Passus zufolge
(Tim. 90 A 3f; C 5. 7f) ist der Daimon ein in uns individuell wirkender
Schutzgeist himmlischen Ursprungs (der δαίμων σύνοικος ist ebd. C 4
mit dem θεῖον in uns identisch). Der Daimon ist das Göttliche in uns, das
sich – in einem Lernprozeß – dem Göttlichen im All (Tim. 90 C–D) an-
gleichen soll. Diese Vorstellung erinnert an die überlieferten ultima verba

ἐξίστασθαι ist Zitat von Plat. Phaidr. 249 C 8 – D 1.74
Siehe hier die Zitate aus Staat 518 E 1f; Nomoi 803 A 1 (nur hier findet sich bei Platon die75
Junktur διδασκαλία και` παράδοσις).
Arist. EN K 10 1179 b 20f; EE A 1 1214 a 14–19.76
Siehe auch Theon von Smyrna, Expositio S. 14,18 – 16,2 Hiller. Prokatharsia sind hier (im77
Plural) zum ersten Mal belegt, im Singular nur bei Schol. Rec. (= Max. Plan.) Soph. OT 240
Oddone. Siehe auch Whittaker-Louis (2002) 140, Anm. 466.
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Plotins,78 denn mit dem θεῖον dort dürfte eben das beschrieben sein, was
Alkinoos hier »Daimon« nennt, kurz: der vernunfthafte, unsterbliche Teil
der menschlichen Seele.
Worin die »größeren« Mathemata bestehen, in die man erst nach Beschäf-
tigung mit den Fächern des Quadriviums eingeweiht werden kann, deutet
Alkinoos hier nicht an. Er bedient sich einer religiösen Sprache und setzt
damit den Fortschritt im philosophischen Wissen unterschiedlichen, auf-
einander aufbauenden und aufsteigenden religiösen, aus Mysterienkulten
bekannten Graden gleich.79 Während der Didaskalikos, wohl nicht zuletzt
durch das Genre bedingt, sprachlich und konzeptionell sachorientiert und
pragmatisch formuliert ist, verwendet Alkinoos am Ende seiner Skizze
über die »Angleichung an Gott«, passend zum religiös-philosophischen
τέλος, mit προτέλεια und προκαθάρσια auffällige und seltene, in dezi-
diert religiösem Kontext wurzelnde Begrifflichkeiten, welche (ähnlich wie
bei Theon, s. 239.4) eine stufenweise Vorbereitung und Annäherung an das
Göttliche verdeutlichen, das selbst freilich – auf der Ebene eines philoso-
phischen Lehrbuches – nicht näher gefaßt wird.80 Insgesamt darf dieses
Kapitel aus dem Didaskalikos des Alkinoos als eines der interessantesten
in der Rezeptionsgeschichte der platonischen ὁμοίωσις θεῷ im Mittelpla-
tonismus gelten, da sich hier besonders viele theologische Aspekte, wie
etwa die Differenzierung der beiden Noes oder die deutliche Akzentuie-
rung des »Daimon in uns«, mit zeitgenössischen ontologischen und ethi-
schen Diskussionen um Details bei der Ausgestaltung und Umsetzung die-
ses τέλος identifizieren lassen.

Bei Porph. Vita Plot. 2,26f, s. ausführlich dazu D’Ancona Costa (2002).78
Siehe Riedweg (1987).79
Der oberste Gott wird nur in Negationen beschrieben, s. z.B. Alkinoos/Albinos, Didask. 1080
(165,14ff Whittaker-Louis); dazu Männlein-Robert (2018) 560; ausführlicher s. Abbate
(2002).
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H.D. Saffrey et A.-P. Segonds †, avec la collaboration de A. Lecerf, Paris 2013
(Collection des Universités de France. Série Grecque 496)

Katechismus der Katholischen Kirche. Neuübersetzung aufgrund der Editio Typica
Latina. München, Wien, Freiburg (Schweiz) 2003

878

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten.  
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
© frommann-holzboog e.K.



Literaturverzeichnis

Macrobe. Commentaire au Songe de Scipion. II: Livre II. Texte établi, traduit et
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et A.-P. Segonds avec la collaboration de C. Luna, Paris 22002 (12001) (Collec-
tion des Universités de France. Série Grecque 414)

Maximos von Tyros. Philosophische Vorträge, übersetzt von Otto und Eva Schön-
berger, Würzburg 2001

Olympiodoros. Commentary on the First Alcibiades of Plato. Critical Text and
Indices by L.G. Westerink, Amsterdam 1956

Origenes. Contra Celsum V–VIII / De oratione, ed. P. Koetschau, Leipzig 1899 (Die
Griechischen Christlichen Schriftsteller 3)

Origenes. De principiis, ed. P. Koetschau, Leipzig 1913 (Die Griechischen Christ-
lichen Schriftsteller 22)

Origenes. Philocalie 21–27. Sur le libre arbitre, ed. E. Junod, Paris 2006 (Sources
chrétiennes 226)

Origenes. Römerbriefkommentar, hg. von T. Heither. 6 Bde., Freiburg u. a. 1990–99
(Fontes Christiani 2,1–6)

Origenes. Vier Bücher von den Prinzipien. Herausgegeben, übersetzt, mit kriti-
schen und erläuternden Anmerkungen versehen von H. Görgemanns und H.
Karpp, Darmstadt 1976 (Texte zur Forschung 24)

Philoponus. On Aristotle On the Intellect (de Anima 3.4–8). Translated by W.
Charlton with the Assistance of F. Bossier, London 1991 (The Ancient Com-
mentators on Aristotle)

Philoponus. On Aristotle On the Soul 3.1–8. Translated by W. Charlton, London
2000 (The Ancient Commentators on Aristotle)

Philoponus. On Aristotle On the Soul 3.9–13 with Stephanus: On Aristotle’s On
Interpretation. Translated by W. Charlton, London 2000 (The Ancient Com-
mentators on Aristotle)

Platon. Erster Alkibiades. Übersetzung und Kommentar von K. Döring, Göttingen
2016 (Platon Werke IV,1)

Platon. Kriton. Übersetzung und Kommentar von W. Bernard, Göttingen 2016 (Pla-
ton Werke I, 3)

Platon. Philebos. Übersetzung und Kommentar von D. Frede, Göttingen 1997 (Pla-
ton Werke III, 2)

879

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten.  
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
© frommann-holzboog e.K.



Literaturverzeichnis

Platon. Sämtliche Dialoge I–VII, hg. von O. Apelt, Hamburg 21988 (11919–1920)
Platonis Opera. 5 Bde., ed. I. Burnet, Oxford 1900–1907 (Scriptorum Classicorum

Bibliotheca Oxoniensis)
Platonis Rempublicam recognovit brevique adnotatione critica instruxit S.R.

Slings, Oxford 2003 (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis)
Platons Siebter Brief. Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar von R. Knab,

Hildesheim 2006 (Spudasmata 110)
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(Collection des Universités de France. Série Grecque 39. 80. 86)

Plotin. Œuvres completes. I 1: Introduction par J.-M. Narbonne avec la collabora-
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introduit, traduit et annoté par M. Achard et J.-M. Narbonne, Paris 2012 (Col-
lection des Universités de France. Série Grecque 482)

Plotini Opera, ed. P. Henry et H.-R. Schwyzer. 3 Bde., Paris, Brüssel 1951–1973
(Museum Lessianum. Series Philosophica 33–35) (= H-S1; Bd. III, 329–410:
Addenda = H-S3)

Plotini Opera, ed. P. Henry et H.-R. Schwyzer. 3 Bde., Oxford 1964–1982 (Scrip-
torum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis) (= H-S2; Bd. III, 291–325: Addenda
= H-S4)

Plotino. Enneadi VI 1–3. Trattati 42–44, Sui generi dell’essere. Introduzione, testo
greco, traduzione, commento a cura di M. Isnardi Parente, Neapel 1994 (Filo-
sofi Antichi. Nuova Serie 2)

Plotins Schriften, übersetzt von R. Harder. Neubearbeitung mit griechischem Le-
setext und Anmerkungen fortgeführt von R. Beutler und W. Theiler. 6 Bde.,
Hamburg 1956–1971 (Philosophische Bibliothek 211a/b. 212a/b. 213a/b. 214a/
b. 215a/b. 276)

Plutarque. Œuvres Morales. I 2: Traités 3–9. Texte établi et traduit par R. Klaerr, A.
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da Arcesilao a Proclo, Neapel (Elenchos 45), 115–160

Bonazzi (2007), M., Eudorus’ Psychology and Stoic Ethics, in: Bonazzi-Helmig
(2007) 109–132

Bonazzi (2008), M., Towards Transcendence. Philo and the Renewal of Platonism
in the Early Imperial Age, in: Alesse, F. (Hg.), Philo of Alexandria and Post-
Aristotelian Philosophy, Leiden, Boston (Studies in Philo of Alexandria 5),
233–251

Bonazzi (2009), M., Antiochus’ Ethics and the Subordination of Stoicism, in: Bo-
nazzi-Opsomer (2009) 33–54

Bonazzi (2011), M., Il platonismo nel secondo libro dell’Anthologium di Stobeo. Il
problema di Eudoro, in: Reydams-Schils (2011) 441–456

Bonazzi (2012a), M., Antiochus and Platonism, in: Sedley (2012a) 307–333
Bonazzi (2012b), M., Theoria and Praxis. On Plutarch’s Platonism, in: Bénatouı̈l-

Bonazzi (2012) 139–161
Bonazzi (2013a), M., Eudorus of Alexandria and the ›Pythagorean‹ pseudepigra-

pha, in: Cornelli, G. – McKirahan, R.D. – Macris, C. (Hgg.), On Pythagorea-
nism, Berlin, Boston (Studia Praesocratica 5), 385–404

Bonazzi (2013b), M., Il posto dell’etica nel sistema del platonismo, in: Pietsch
(2013a) 25–33

Bonazzi (2015), M., Il platonismo, Turin (Piccola Biblioteca Einaudi 56)
Bonazzi (2020), M., Daemons in the Cave. Plutarch on Plato and the Limits of

Politics, Mnemosyne 73, 63–86
Bonazzi, M. – Donini, P. – Ferrari, F. (2015) (Hgg.), Sistema, tradizioni, esegesi. Il

medioplatonismo, Mailand (Rivista di storia della filosofia 70,2)
Bonazzi, M. – Helmig, C. (2007) (Hgg.), Platonic Stoicism – Stoic Platonism. The

Dialogue between Platonism and Stoicism in Antiquity, Leuven (Ancient and
Medieval Philosophy 39)

Bonazzi, M. – Opsomer, J. (2009) (Hgg.), The Origins of the Platonic System.
Platonisms of the Early Empire and their Philosophical Contexts, Leuven, Paris
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quences, Études platoniciennes 1, 271–286

Brisson (2005a), L., Le Système philosophique de Porphyre dans les Sentences. B.
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nazionale di Studi. Firenze, 23–24 Settembre 2004, Florenz (Studi e Testi. Uni-
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(Tradition de la Pensée Classique)
Donini (1974), P., Tre studi sull’aristotelismo nel II secolo d.C., Turin (Historica

Politica Philosophica 7)
Donini (1982), P., Le scuole, l’anima, l’impero. La filosofia antica da Antioco a

Plotino, Turin (Sintesi 3)
Donini (1988), P., La connaissance de dieu et la hiérarchie divine chez Albinos, in:

van den Broek, R. – Tjitze, B. – Mansfeld, J. (Hgg.), Knowledge of God in the
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Hofmeister Pich (2010) 177–194

Eliasson (2013a), E., Plotinus on Fate (EIMAPMENH), in: Masi-Maso (2013)
199–220

Eliasson (2013b), E., The Middle Platonist Reception of the Myth of Er as a
Theory of Fate and That Which Depends on Us. The Case of Alcinous’ Didas-
calicus, in: Sheppard, A. (Hg.), Ancient Approaches to Plato’s Republic, London
(Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 117), 59–85

Emilsson (2007), E.K., Plotinus on Intellect, Oxford
Erler (1992), M., Der Zorn des Helden. Philodems De ira und Vergils Konzept des

Zorns in der Aeneis, Grazer Beiträge 18, 103–126
Erler (1994), M., Epikur – Die Schule Epikurs – Lukrez, in: Flashar, H. (Hg.), Die

Philosophie der Antike 4,1: Die hellenistische Philosophie, Basel (Grundriss
der Geschichte der Philosophie), 29–490

Erler (1999), M., Hellenistische Philosophie als ›praeparatio Platonica‹ in der Spät-
antike (am Beispiel von Boethius’ consolatio philosophiae), in: Fuhrer-Erler
(1999) 105–122

Erler (2001), M., Selbstfindung im Gebet. Integration eines Elementes epikurei-
scher Theologie in den Platonismus der Spätantike, in: Szlézak, T.A. – Stanzel,
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161–197

Holte (1981), R., Reallexikon für Antike und Christentum s.v. Glück (Glückselig-
keit). Bd. XI, 246–270

Horn (1995), C., Plotin über Sein, Zahl und Einheit. Eine Studie zu den systema-
tischen Grundlagen der Enneaden, Stuttgart, Leipzig (Beiträge zur Altertums-
kunde 62)

Horn (1996), C., Augustinus und die Entstehung des philosophischen Willensbe-
griffs, Zeitschrift für philosophische Forschung 50, 113–132

Horn (2007), C., The Concept of Will in Plotinus, in: Stern-Gillet, S. – Corrigan, K.
(Hgg.), Reading Ancient Texts. Bd. II: Aristotle and Neoplatonism, Leiden,
Boston (Brill’s Studies in Intellectual History 161), 153–178

Horn (2010), C., Antike Lebenskunst, München 22010 (11998) (Beck’sche Reihe
1271)

Horn, C. – Müller, J. – Söder, J.R. (2017) (Hgg.), Platon-Handbuch. Leben – Werk
– Wirkung, Heidelberg 22017 (12009)

Hossenfelder (1992), M., Philosophie als Lehre vom glücklichen Leben, in: Bel-
lebaum, A. (Hg.), Glück und Zufriedenheit, Opladen, 13–31

Hossenfelder (1995), M., Die Philosophie der Antike 3. Stoa, Epikureismus und
Skepsis, München 21995 (11985) (Geschichte der Philosophie 3)

Huber (1976), P., Die Vereinbarkeit von göttlicher Vorsehung und menschlicher
Freiheit in der Consolatio Philosophiae des Boethius, Zürich

Hubler (2005), J.N., The Perils of Self-Perception. Explanations of Apperception
in the Greek Commentaries on Aristotle, The Review of Metaphysics 59,
287–311

Ierodiakonou (2015), K., How Feasible is the Stoic Conception of Eudaimonia?, in:
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philosophie 3)
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générale à la philosophie chez les commentateurs néoplatoniciens, Turnhout
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163)

Opsomer (2005), J., Demiurges in Early Imperial Platonism, in: Hirsch-Luipold
(2005) 51–99

Opsomer (2014), J., The Middle Platonic Doctrine of Conditional Fate, in:
D’Hoine-van Riel (2014) 137–167

Opsomer (2016), J.: The cruel consistency of De sera numinis vindicta, in: Opso-
mer u. a. (2016) 37–56

Opsomer, J. – Roskam, G. – Titchener, F.B. (2016) (Hgg.), A Versatile Gentleman.
Consistency in Plutarch’s Writing, Leuven (Plutarchea Hypomnemata)

Pagotto Marsola (2016), M., ›Heavy birds‹ in tr. 5 (Enn. V 9) 1.8. References to
Epicureanism and the Problem of Pleasure in Plotinus, in: Longo-Taormina
(2016) 82–95

Passmore (1970), J., The Perfectibility of Man, London
Pelling (2004), C., Do Plutarch’s Politicians Never Learn?, in: De Blois, L. – Bons,

J. – Kessels, T. – Schenkeveld, D.M. (Hgg.), The Statesman in Plutarch’s Works.
Proceedings of the Sixth International Conference of the International Plutarch
Society. Nijmegen/Castle Hernen, May 1–5, 2002. Bd. I: Plutarch’s Statesman
and his Aftermath. Political, Philosophical, and Literary Aspects, Leiden, Bos-
ton (Mnemosyne 250), 87–103
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Bonheur. Texte établi, traduit et annoté avec la collaboration de C. Luna, Paris
22002 (12001) (Collection des Universités de France. Série Grecque 414)

Schäfer (2002), C., Unde malum? Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin,
Augustinus und Dionysius, Würzburg

Schäfer (2013), C. (Hg.), Platon-Lexikon. Begriffswörterbuch zu Platon und der
platonischen Tradition, Darmstadt 22013 (12007)

Schallenberg (2008), M., Freiheit und Determinismus. Ein philosophischer Kom-
mentar zu Ciceros Schrift De fato, Berlin, New York (Quellen und Studien zur
Philosophie 75)

Schedler (1916), M., Die Philosophie des Macrobius und ihr Einfluß auf die Wis-
senschaft des christlichen Mittelalters, Münster (Beiträge zur Geschichte der
Philosophie des Mittelalters 13,1)

Schissel von Fleschenberg (1928), O., Marinos von Neapolis und die neuplatoni-
schen Tugendgrade, Athen (Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugrie-
chischen Philologie 8)

Schmid (1951), W., Götter und Menschen in der Theologie Epikurs, Rheinisches
Museum 94, 97–156

Schmid (1984), W., Epikur, in: Erbse, H. – Küppers, J. (Hgg.), W. Schmid, Ausge-
wählte philologische Schriften, Berlin, 151–266 = Reallexikon für Antike und
Christentum s.v. Epikur. Bd. V, 1962, 681–819

915

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten.  
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
© frommann-holzboog e.K.



Literaturverzeichnis

Schmid (1995), W., Selbstsorge. Zur Biographie eines Begriffs, in: Endreß, M.
(Hg.), Zur Grundlegung einer integrativen Ethik, Frankfurt a.M. (Suhrkamp-
Taschenbuch Wissenschaft 1205), 98–129

Schmitt (1973), A., Die Bedeutung der sophistischen Logik für die mittlere Dia-
lektik Platons, Würzburg

Schmitt (1990), A., Selbständigkeit und Abhängigkeit menschlichen Handelns bei
Homer. Hermeneutische Untersuchungen zur Psychologie Homers, Stuttgart
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Mainz. Geistes- und so-
zialwissenschaftliche Klasse 1990,5)

Schmitt (1994), A., Das Bewußte und das Unbewußte in der Deutung durch die
griechische Philosophie (Platon, Plotin, Aristoteles), Antike und Abendland 40,
59–85

Schmitt (2000), A., Der Einzelne und die Gemeinschaft in der Dichtung Homers
und in der Staatstheorie bei Platon. Zur Ableitung der Staatstheorie aus der
Psychologie, Stuttgart (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 38)

Schmitt (2008a), A., Aristoteles, Poetik. Übersetzt und erläutert, hg. von H. Flas-
har, Darmstadt (Aristoteles. Werke in deutscher Übersetzung 5)

Schmitt (2008b), A., Die Moderne und Platon. Zwei Grundformen europäischer
Rationalität, Stuttgart 22008 (12003)

Schmitt (2011), A., Denken und Sein bei Platon und Descartes. Kritische Anmer-
kungen zur »Überwindung« der antiken Seinsphilosophie durch die moderne
Philosophie des Subjekts, Heidelberg (Studien zu Literatur und Erkenntnis 1)

Schmitt (2016), A., Wie aufgeklärt ist die Vernunft der Aufklärung? Eine Kritik aus
aristotelischer Sicht, Heidelberg (Studien zu Literatur und Erkenntnis 7)

Schmitz (1997), M., Euklids Geometrie und ihre mathematiktheoretische Grund-
legung in der neuplatonischen Philosophie des Proklos, Würzburg (Epistemata.
Reihe Philosophie 212)

Schmitz (2010), M., Analysis – Eine Heuristik wissenschaftlicher Erkenntnis. Pla-
tonisch-aristotelische Methodologie vor dem Hintergrund ihres rhetorisch-tech-
nisch beeinflussten Wandels in Mathematik und Philosophie der Neuzeit und
Moderne, hgg. von W. Bernard und S. Kammler, Freiburg, München
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tichità, Università degli Studi di Padova 6)

Szlezák (1979), T.A., Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, Basel, Stutt-
gart

919

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten.  
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
© frommann-holzboog e.K.



Literaturverzeichnis

Taormina (2016), D.P., ›What is Known Through Sense Perception is an Image‹.
Plotinus’ tr. 32 (Enn. V 5) 1.12–19. An Anti-Epicurean Argument?, in: Longo-
Taormina (2016) 113–130

Tarán (1981), L., Speusippus of Athens. A Critical Study with a Collection of the
Related Texts and Commentary, Leiden (Philosophia Antiqua 39)

Tarrant (1993), H., Thrasyllan Platonism, Ithaca, London
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Timotin (2012), A., La démonologie platonicienne. Histoire de la notion de
›daimōn‹ de Platon aux derniers néoplatoniciens, Leiden, Boston (Philosophia
Antiqua 128)
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Vidart (2009), T., Plotin, Traité 46 (I, 4), Sur le bonheur. Présentation, traduction et
notes, in: Brisson, L. – Pradeau, J.-F. (Hgg.), Plotin, Traités 45–50. Présentés,
traduits et annotés, Paris (G.F. 1401), 127–195

Vlastos (1991), G., Happiness and Virtue in Socrates’ Moral Theory, in: Vlastos, G.
(Hg.), Socrates. Ironist and Moral Philosopher, Cambridge, 200–232

von Albrecht (2002a), M., Das Menschenbild in Jamblichs Darstellung der py-
thagoreischen Lebensform, in: von Albrecht (2002b) 255–274

von Albrecht (2002b), M. (Hg.), Jamblich, Περι` τοῦ Πυθαγορείου βίου. Pytha-
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