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(30) αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδηµήσας ὁ Σόλων 
εἵνεκεν ἔς <τε> Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄµασιν καὶ δὴ καὶ ἐς 
Σάρδις παρὰ Κροῖσον. ἀπικόµενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι 
βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου· µετὰ δέ, ἡµέρῃ τρίτῃ ἢ τετάρτῃ, 
κελεύσαντος Κροίσου τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ 
τοὺς θησαυροὺς καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα µεγάλα τε καὶ 
ὄλβια. (2) θεησάµενον δέ µιν τὰ πάντα καὶ σκεψάµενον, ὥς οἱ 
κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο ὁ Κροῖσος τάδε· Ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ’ 
ἡµέας γὰρ περὶ σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ σοφίης εἵνεκεν 
τῆς σῆς καὶ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης 
εἵνεκεν ἐπελήλυθας· νῦν ὦν ἵµερος ἐπειρέσθαι µοι ἐπῆλθέ σε εἴ 
τινα ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον. (3) ὁ µὲν ἐλπίζων εἶναι 
ἀνθρώπων ὀλβιώτατος ταῦτα ἐπειρώτα, Σόλων δὲ οὐδὲν 
ὑποθωπεύσας, ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάµενος λέγει· Ὦ βασιλεῦ, 
Τέλλον Ἀθηναῖον. (4) ἀποθωµάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχθὲν 
εἴρετο ἐπιστρεφέως· Κοίῃ δὴ κρίνεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώτατον; 
ὁ δὲ εἶπε· Τέλλῳ τοῦτο µὲν τῆς πόλιος εὖ ἥκοντι παῖδες ἦσαν 
καλοί τε κἀγαθοί, καί σφι εἶδε ἅπασι τέκνα ἐκγενόµενα καὶ 
πάντα παραµείναντα, τοῦτο δὲ τοῦ βίου εὖ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ’ 
ἡµῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαµπροτάτη ἐπεγένετο· (5) γενοµένης 
γὰρ Ἀθηναίοισι µάχης πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι 
βοηθήσας καὶ τροπὴν ποιήσας τῶν πολεµίων ἀπέθανε κάλλιστα, 
καί µιν Ἀθηναῖοι δηµοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ τῇ περ ἔπεσε καὶ 
ἐτίµησαν µεγάλως. 

(31)  ὡς δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων τὸν 
Κροῖσον εἴπας πολλά τε καὶ ὄλβια, <ὁ δὲ> ἐπειρώτα τίνα 
δεύτερον µετ’ ἐκεῖνον ἴδοι, δοκέων πάγχυ δευτερεῖα γῶν 
οἴσεσθαι. (2) ὁ δὲ εἶπε· Κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα. τούτοισι γὰρ 
ἐοῦσι γένος Ἀργείοισι βίος τε ἀρκέων ὑπῆν καὶ πρὸς τούτῳ 
ῥώµη σώµατος τοιήδε· ἀεθλοφόροι τε ἀµφότεροι ὁµοίως ἦσαν, 
καὶ δὴ καὶ λέγεται ὅδε ὁ λόγος· ἐούσης ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι 
Ἀργείοισι ἔδεε πάντως τὴν µητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κοµισθῆναι ἐς 
τὸ ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν ὥρῃ· 
ἐκκληιόµενοι δὲ τῇ ὥρῃ οἱ νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν 
ζεύγλην εἷλκον τὴν ἅµαξαν, ἐπὶ τῆς ἁµάξης δέ σφι ὠχέετο ἡ 
µήτηρ, σταδίους δὲ πέντε καὶ τεσσεράκοντα διακοµίσαντες 
ἀπίκοντο ἐς τὸ ἱρόν. (3) ταῦτα δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφθεῖσι ὑπὸ 
τῆς πανηγύριος τελευτὴ τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ τε 
ἐν τούτοισι ὁ θεὸς ὡς ἄµεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι µᾶλλον ἢ 
ζώειν. Ἀργεῖοι µὲν γὰρ περιστάντες ἐµακάριζον τῶν νεηνιέων 
τὴν ῥώµην, αἱ δὲ Ἀργεῖαι τὴν µητέρα αὐτῶν, οἵων τέκνων 
ἐκύρησε. (4) ἡ δὲ µήτηρ περιχαρὴς ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ τῇ 
φήµῃ, στᾶσα ἀντίον τοῦ ἀγάλµατος εὔχετο Κλεόβι τε καὶ 
Βίτωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ µιν ἐτίµησαν µεγάλως, τὴν 

 
 

(30) Gerade der Gesetze wegen und um die Welt zu sehen, 
war Solon außer Landes gegangen und zu Amasis nach 
Ägypten gekommen, und er gelangte auch nach Sardes zu 
Kroisos. Nach seiner Ankunft ließ ihn Kroisos im Palast 
gastlich aufnehmen. Am dritten oder vierten Tage mußten 
ihn Diener auf Kroisos’ Geheiß in die Schatzkammer 
führen und alle die großen und reichen Schätze des Königs 
zeigen. (2) Als er alles gesehen und nach Wunsch 
betrachtet hatte, fragte ihn Kroisos: „Gastfreund aus Athen, 
verschiedene Kunde über dich ist zu uns gedrungen, über 
deine Weisheit und deine Reisen. Man hat uns erzählt, du 
habest als Freund der Weisheit, und um die Welt 
kennenzulernen, viele Länder der Erde besucht. Nun 
möchte ich dich doch gern fragen, ob du schon einen 
Menschen gefunden hast, der am glücklichsten auf Erden 
ist.“ (3) Er erkundigte sich danach, weil er meinte, selbst 
der glücklichste Mensch auf Erden zu sein. Solon jedoch 
wollte ihm nicht schmeicheln, sondern die ganze Wahrheit 
sagen. Er sprach daher: „Ja, König, Tellos aus Athen!“ (4) 
Kroisos staunte über das Wort und fragte gespannt: „In 
welcher Hinsicht, meinst du, sei Tellos der glücklichste?“ 
Solon antwortete: „Tellos lebte in einer blühenden Stadt, 
hatte treffliche, wackere Söhne und sah, wie ihnen allen 
Kinder geboren wurden und wie diese alle am Leben 
blieben. Er war nach unseren heimischen Begriffen 
glücklich, und ein herrlicher Tod krönte sein Leben. (5) In 
einer Schlacht zwischen Athenern und ihren Nachbarn in 
Eleusis brachte er durch sein Eingreifen die Feinde zum 
Weichen und starb den Heldentod. Die Athener begruben 
ihn auf Staatskosten an der Stelle, wo er gefallen war, und 
ehrten ihn sehr.“ 
     

 (31)  Als Solon den Kroisos durch die Geschichte von 
Tellos, indem er so viel Gutes über ihn sagte, noch 
wissbegieriger gemacht hatte, fragte der König weiter, wen 
er denn für den Zweitglücklichsten halte. Er hoffte doch, 
wenigstens die zweite Stelle in der Glückseligkeit zu 
erhalten. (2) Aber Solon sagte: „Kleobis und Biton. Diese 
beiden Brüder – sie stammten aus Argos – hatten ein gutes 
Auskommen und waren körperlich sehr stark. Beide 
wurden gleichzeitig Sieger in Wettkämpfen. Man erzählt 
folgende Geschichte von ihnen: Auf einem Herafest in 
Argos musste ihre Mutter auf jeden Fall in einem Fahrzeug 
in den Tempel gefahren werden. Die Stiere aber waren 
nicht rechtzeitig vom Felde zur Stelle. Die Zeit drängte. Da 
traten die jungen Männer selbst unter das Joch und zogen 
den Wagen, in dem ihre Mutter saß. Sie liefen 45 Stadien 
weit und kamen zum Tempel. (3) Nach dieser Tat, die das 
ganze versammelte Volk gesehen hatte, wurde ihnen der 
schönste Tod zuteil. An ihnen offenbarte Gott, daß der Tod 
für den Menschen besser sei als das Leben. Die 
umstehende Menge der Argeier lobte die Kraft der jungen 
Männer. Die Frauen aus Argos aber priesen ihre Mutter, 
dass sie solche Kinder geboren habe. 
   

 (4) Hocherfreut über die Tat und den Ruhm ihrer Söhne, 
trat die Mutter vor das Götterbild und betete, die Göttin 
möge ihren Kindern Kleobis und Biton, die ihre Mutter so 
hoch geehrt hätten, das Schönste verleihen, was ein 



θεὸν δοῦναι τὸ ἀνθρώπῳ τυχεῖν ἄριστόν ἐστι. (5) µετὰ ταύτην 
δὲ τὴν εὐχὴν ὡς ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιµηθέντες 
ἐν αὐτῷ τῷ ἱρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν, ἀλλ’ ἐν τέλεϊ 
τούτῳ ἔσχοντο, Ἀργεῖοι δέ σφεων εἰκόνας ποιησάµενοι 
ἀνέθεσαν ἐς Δελφοὺς ὡς ἀνδρῶν ἀρίστων γενοµένων. 

(32) Σόλων µὲν δὴ   εὐδαιµονίης δευτερεῖα ἔνεµε τούτοισι, 
Κροῖσος δὲ σπερχθεὶς ἶπε· Ὦ ξεῖνε Ἀθηναῖε, ἡ δ’ ἡµετέρη 
εὐδαιµονίη οὕτω τοι ἀπέρριπται ἐς τὸ µηδέν, ὥστε οὐδὲ 
ἰδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους ἡµέας ἐποίησας; ὁ δὲ εἶπε· Ὦ Κροῖσε, 
ἐπιστάµενόν µε τὸ θεῖον πᾶν ἐὸν φθονερόν τε καὶ ταραχῶδες 
ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηίων πρηγµάτων πέρι. (2) ἐν γὰρ τῷ µακρῷ 
χρόνῳ πολλὰ µὲν ἔστι ἰδεῖν τὰ µή τις ἐθέλει, πολλὰ δὲ καὶ 
παθεῖν. ἐς γὰρ ἑβδοµήκοντα ἔτεα οὖρον τῆς ζόης ἀνθρώπῳ 
προτίθηµι. (3) οὗτοι ἐόντες ἐνιαυτοὶ ἑβδοµήκοντα παρέχονται 
ἡµέρας διηκοσίας καὶ πεντακισχιλίας καὶ δισµυρίας, ἐµβολίµου 
µηνὸς µὴ γινοµένου· εἰ δὲ δὴ ἐθελήσει τοὔτερον τῶν ἐτέων µηνὶ 
µακρότερον γίνεσθαι, ἵνα δὴ αἱ ὧραι συµβαίνωσι 
παραγινόµεναι ἐς τὸ δέον, µῆνες µὲν παρὰ τὰ ἑβδοµήκοντα ἔτεα 
οἱ ἐµβόλιµοι γίνονται τριήκοντα πέντε, ἡµέραι δὲ ἐκ τῶν µηνῶν 
τούτων χίλιαι πεντήκοντα. (4) τουτέων τῶν ἁπασέων ἡµερέων 
τῶν ἐς τὰ ἑβδοµήκοντα ἔτεα, ἐουσέων πεντήκοντα καὶ 
διηκοσιέων καὶ ἑξακισχιλιέων καὶ δισµυριέων, ἡ ἑτέρη αὐτέων 
τῇ ἑτέρῃ ἡµέρῃ τὸ παράπαν οὐδὲν ὁµοῖον προσάγει πρῆγµα. 
οὕτω ὦν, ὦ Κροῖσε, πᾶσά ἐστι ἄνθρωπος συµφορή. (5) ἐµοὶ δὲ 
σὺ καὶ πλουτέειν µέγα φαίνεαι καὶ βασιλεὺς πολλῶν εἶναι 
ἀνθρώπων· ἐκεῖνο δὲ τὸ εἴρεό µε οὔ κώ σε ἐγὼ λέγω, πρὶν 
τελευτήσαντα καλῶς τὸν αἰῶνα πύθωµαι. οὐ γάρ τι ὁ µέγα 
πλούσιος µᾶλλον τοῦ ἐπ’ ἡµέρην ἔχοντος ὀλβιώτερός ἐστι, εἰ 
µή οἱ τύχη ἐπίσποιτο πάντα καλὰ ἔχοντα εὖ τελευτῆσαι τὸν 
βίον. πολλοὶ µὲν γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἄνολβοί εἰσι, πολλοὶ 
δὲ µετρίως ἔχοντες βίου εὐτυχέες. (6) ὁ µὲν δὴ µέγα πλούσιος, 
ἄνολβος δὲ δυοῖσι προέχει τοῦ εὐτυχέος µοῦνον, οὗτος δὲ τοῦ 
πλουσίου καὶ ἀνόλβου πολλοῖσι· ὁ µὲν ἐπιθυµίην ἐκτελέσαι καὶ 
ἄτην µεγάλην προσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι δυνατώτερος, ὁ δὲ τοισίδε 
προέχει ἐκείνου· ἄτην µὲν καὶ ἐπιθυµίην οὐκ ὁµοίως δυνατὸς 
ἐκείνῳ ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ ἡ εὐτυχίη οἱ ἀπερύκει, ἄπειρος δέ ἐστι 
νούσων, ἀπαθὴς κακῶν, εὔπαις, εὐειδής. (7) εἰ δὲ πρὸς τούτοισι 
ἔτι τελευτήσει τὸν βίον εὖ, οὗτος ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητέεις, <ὁ> 
ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιός ἐστι· πρὶν δ’ ἂν τελευτήσῃ, ἐπισχεῖν 
µηδὲ καλέειν κω ὄλβιον, ἀλλ’ εὐτυχέα. (8) τὰ πάντα µέν νυν 
ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον ἐόντα ἀδύνατόν ἐστι· <ἀλλ’> 
ὥσπερ χώρη οὐδεµία καταρκέει πάντα αὐτὴ παρέχουσα, ἀλλὰ 
ἄλλο µὲν ἔχει, ἑτέρου δὲ ἐπιδέεται· ἣ δὲ ἂν τὰ πλεῖστα ἔχῃ, 
αὕτη ἀρίστη, ὣς δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶµα ἓν οὐδὲν αὔταρκές 
ἐστι· τὸ µὲν γὰρ ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστι. (9) ὃς δ’ ἂν αὐτῶν 
πλεῖστα ἔχων διατελέῃ καὶ ἔπειτα τελευτήσῃ εὐχαρίστως τὸν 
βίον, οὗτος παρ’ ἐµοὶ τὸ οὔνοµα τοῦτο, ὦ βασιλεῦ, δίκαιός ἐστι 
φέρεσθαι. 

Mensch erlangen kann. (5) Als sie nach diesem Gebet 
geopfert und am Mahl teilgenommen hatten, schliefen die 
Jünglinge unmittelbar im Tempelbezirk ein und wachten 
nicht mehr auf. Sie fanden dieses Ende. Die Argeier ließen 
Standbilder von ihnen machen und stellten sie in Delphi 
auf als Bilder edler und wackerer Männer.“ Ihnen also gab 
Solon die zweite Stelle in der Glückseligkeit. 
(32) Kroisos aber rief aufgeregt: „Gastfreund aus Athen, 
und mein Glück erachtest du so tief, dass du mich gar unter 
diese einfachen Bürger stellst?“ Solon erwiderte: „Lieber 
Kroisos, wo ich doch weiß, dass das ganze göttliche 
Walten neidisch und unbeständig ist, fragst du mich nach 
menschlichen Dingen.  
 

(2) In der langen Zeit seines Lebens muss der Mensch 
vieles sehen und erleiden, was er nicht gern will. Auf 
siebzig Jahre setze ich die Dauer des Menschenlebens. 
   

(3) Das sind 25200 Tage ohne die Schaltmonate. Will man 
jedem zweiten Jahre noch einen Schaltmonat hinzufugen, 
damit die Jahreszeiten an die gehörige Stelle rücken, dann 
betragen die Schaltmonate im Verlauf der 70 Jahre 35, und 
die Tage dieser Monate ergeben 1050. 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Von allen Tagen dieser 70 Jahre – es sind 26250 – 
bringt keiner etwas, was dem anderen ganz gleicht. Darum, 
Kroisos, ist das Menschenleben ein Spiel des Zufalls.  
 
(5) Mir erscheinst du gewiß sehr reich und ein König über 
viele Menschen. Aber das, wonach du mich fragst, kann 
ich dir nicht eher beantworten, als bis ich erfahren, dass du 
dein Leben auch glücklich beendet hast. Denn der Reiche 
ist nicht glücklicher als einer, der gerade nur für einen Tag 
genug zum Leben hat, wenn er seinen ganzen Reichtum 
nicht bis an sein glückliches Lebensende genießen darf. 
Viele sehr reiche Menschen sind unglücklich; viele, die nur 
mäßig viel zum Leben besitzen, sind glücklich. 
(6) Der unglückliche Reiche hat nur in zwei Stücken etwas 
dem Glücklichen voraus, dieser aber vieles vor dem 
Reichen und Unglücklichen. Der Reiche kann seine 
Gelüste leichter befriedigen und schwere Schicksalsschläge 
einfacher tragen. Der andere aber hat folgendes mehr als 
jener: zwar wird er, eben weil er nicht reich ist, mit seinen 
Wünschen und Schicksalsschlägen nicht in gleicher Weise 
fertig wie jener. Aber sein guter Stern hält sie von ihm 
fern. Er ist unversehrt, gesund, ohne Leid, glücklich mit 
seinen Kindern und wohlgestaltet. (7) Wenn er dann auch 
noch einen schönen Tod hat, dann ist er eben der, nach 
dem du suchst, ein Mensch, der wahrhaft glücklich zu 
nennen ist. Vor dem Tode aber muss man sich im Urteil 
zurückhalten und darf niemanden glücklich nennen, 
sondern nur vom Schicksal begünstigt. (8) Dass aber alles 
das, was zur Glückseligkeit gehört, bei einem Menschen 
zusammentrifft, ist unmöglich. Auch ein Land besitzt nicht 
alles, was es braucht; vielmehr hat es das eine und entbehrt 
das andere. Das beste Land ist das, das am meisten besitzt. 
So erfüllt auch der Mensch als Einzelwesen sich nicht 
selbst. Das eine hat er, etwas anderes entbehrt er. (9) Der 
Mensch aber, der das meiste seines Bedarfes besitzt und in 
diesem Besitze lebt und glücklich sein Leben beendet, der, 
König, verdient nach meiner Meinung den Namen eines 
Glücklichen. Überall muss man auf das Ende und den 
Ausgang sehen. Vielen schon winkte die Gottheit mit 
Glück und stürzte sie dann ins tiefste Elend.“ 


