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Im Jahre 367 etwa wurde Ausonius, bis dahin Rhetoriklehrer in Burdigala, 
an den Kaiserhof nach Augusta Treverorum berufen, um die Erziehung des jungen 
Gratianus zu iibernehmen, des Sohnes des Kaisers Valentinianus. In seiner neuen 
Stellung wurde er Zeuge und Teilnehmer der tăglichen Gesprăche und Beratungen 
bei Hofe, und es ist nur nattirlich, da.13 fortan auch die Politik zu den Themen seiner 
Dichtung gehOrte. GroJ3te auBenpolitische Sorge waren die Germaneneinfălle. Sie 
bilden den Hintergrund nicht nur f ilr das umfangreichste und beste W erk des Dich
ters, die Mosella 1, sondern auch fiir einige Gelegenheitsgedichte în der Art des 
Epigramms „Ad fontem Danuuii iussu Valentiniani Augusti" (so die fiberschrift 
in einem Teil der Handschriften): 

lllyricis regnator aquis, tibi, Ni"le, secundus 
Danuuius laetum prof ero fonte capul. 

Saluere Augustos iubeo, natumque patremque, 
armiferis alui quos ego Pannoniis. 

Nuntius Euxino iam nune uolo currere ponto. 
ut sciat hoc superum cura secunda V alens, 

caede, fuga, f lammis stratos periisse Sue bos 
nec Rhenum Gallis limitis esse loco. 

quod si lege maris ref luus mi hi curreret amnis, 
Huc possem uictos inde referre Gothos. 2 

Es ist gewill reizvoll, an das Interesse des gallischen Dichters fiir das untere Donau
gebiet gerade hier im apostrophierten Lande selbst zu erinnem. Die Vorziige des 

1 Uber die Mosella als f.olitisches Gedicht vgl. F. Marx, Ausonius' Lied von der Mosel, 
Rhein. Mus., 80, 1931, 368 f ., besonders 391. 

1 Ausonius-Ausgabe von Schenkl, S. 196 (Ausgabe von Peiper S. 321). Das Gedicht 
entstand wohl unter dem Eindruck gleichzeitiger Siegesnachrichten \'on Rhein und unterer 
Donau, vielleicht aher auch in einer Zeit, als sichere Nachrichten von der Donau ausblieben 
und man auf einen giinstigen Stand der Dinge dort lediglich hoffte. 
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414 ERNST C-0NTHEll SCHMIDT 2 

Epigramms liegen aber nicht nur in lokalen Anspielungen, sondern mehr noch 
in der geschickten Erfindung und Verkniipfung der Motive: der sprechende Flul3, 
der FluJ3 als Bote, das &.Mvof:rov, der FluJ3 konne sich - wie das Meer bei Flut und 
Ebbe - nach entgegengesetzten Richtungen hin bewegen. Ausonius, der sich in 
den aus eigenem Antrieb geschriebenen Epigrammen oft keineswegs einfallsreich 
zcigt, findet fi.ir das iussu Valentiniani behandelte Thema eine iiberraschend gltick
liche Losung. 

Auf gelungene Gedichte stoJ3t man bei Ausonius auch innerhald anderer The
menkreise. Hier sei ein von der Forschung vernachlăssigtes Gebiet herausgegriff en: 
die Philosophie. 

In den modernen Arbeiten liber Ausonius wird der Philosophie kein Platz 
eingerăumt, erst recht fehlt der Name des Ausonius in den Philosophiegeschichten. 
Nur Th. Haarhoff, der in seinem Buch liber die Geschichte des Erziehungs - und 
Unterrichtswesens in Gallien auch die Lage der Philosophie in diesem romischen 
Reichstcil skizzierte, beriicksichtigte eine Reihe von Belegen aus Ausonius 1• Aus 
Haarhoffs Darstellung geht hervor, daB die Philosophie sich im Gallien des 4. Jhs. 
nicht in Bliite befand; das nimmt jedoch nicht Wunder, da die heidnische Philo
sophic dieser Zeit selbst in den Zentren des geistigen Lebens keine groJ3en Namen 
aufzuweisen hatte. Der Aristoteles-Kommentator Dexippos, der N euplatoniker 
Plutarchos von Athen - das ist fast alles, was wir anfiihren konnen. Freilich sind 
die grol3en Namen fast stets die Namen der Neuerer gewesen, und das Fehlen von 
Neuerern schlieJ3t nicht geregelten philosophischen Unterricht aus, ja kann geradezu 
auf eine gewissde Stabilitat der Philosophie deuten. Man kannte im Gallien des 
4. Jhs. Platon und las, wie iiberall, als Einfiihrung in die Philosophie die Kategorien 
des Aristoteles (mit Kommentaren). Die neupythagoreische Traktatliteratur beein
fluJ3te nicht nur - wie gleich zu zeigen ist - Ausonius, sondern ein Jahrhundert 
spăter auch Claudianus Mamertus, den Bischof von Vienne. Ăltere philosophische 
Richtungen diirften wenigstens im Umrill aus Doxographien bekannt gewesen sein. 

Es fiigt sich in diesen Rahmen, wenn Ausonius die Dreiteilung der Philoso
phie erwăhnt 2, wehn er auf Platonkenntnis seiner Kollegen aus der Burdigalenser 
Zeit anspielt 3 und auch ein diffiziles logisches Problem nicht scheut 4 . Auch Stoa 
und Epikur finden Erwăhnung. Ein Stoiker begegnet in Gedicht 16 der Professores 
Burdigalenses. In der Commendatio codicis p. 195 Schenkl. (p. 320 Peiper) heillt es: 

laetis seria miscuimus. . . 
Stoicus has partes, has Epicurus amat. 

Stoicus und Epicurus stehen sich hier als festumrissene Typen gegeniiber 
wie der „weinende Philosoph" Heraklit und der „lachende Philosoph" Demokrit. 
Epikur scheint ţţir Ausonius mehr als ein bloJ3er Name gewesen zu sein: eines der 
Epigramme ist Ubersetzung von Nr. 1 der xuplocL 86~1u Epikurs 6, und detaillier
tere Kenntnis der stoischen Philosophie hat man bei Ausonius zumindest ftir moglich 
gehalten. Im Epicedion in patrem sagt Ausonius, sein Vater, Arzt in Burdigala, habe 

1 Th. Haarhoff, The Schools of Gaul, Oxford', 1920, 79-81. 
2 Griphus Ternarii numeri, 24, S. 130, Schenkl (S. 201 Peiper). 
8 Prof. Burdigal. 27, 5, S. 71 Sch. (S. 71 Peiper). 
' NAI KAI OY, 15-22, S. 151 Sch. (S. 92 Peiper). 
1 S. 256 Sch. (S. 426 Peip.). Das Epigramm ist erst im 15. Jh. nachweisbar, geht aber 

wohl auf Ausonius selbst zuriick. 
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3 BEMERKUNGEN ZU DEN GEDICHTEN DES AUSONIUS 415 

sich nie um Hofgunst bemiiht, und charakterisiert in diesem Zusammenhang die 
amicitia principum negativ durch das Beiwort ficta 1, offenbar Part. Perf. Pass. von 
fingere 2• E. Bickel hielt nun eine solche Bewertung der amicitia durch Ausonius 
fiir ganz unglaublich, selbst fiir die Zeit nach dessen Abtreten vom Hofe, und wollte 
in ficta vielmehr den stoischen Terminus cpe:ux't'oc (Einteilung der Dinge in odpe:'t'oc 
und cpe:ux't'oc) erkennen 3 • Nach Bickel entschuldigt Ausonius seinen Vater, er sei 
Philosoph gewesen und habe deshalb die Hofgunst, ein cpe:ux't'6v fiir den Philosophen, 
meiden miissen. Gegen Bickels Annahme spricht - ganz abgesehen von der Unwahr
scheinlichkeit der „makkaronischen" Schreibung ficta -, da.13 der Tadel gegen die 
amicitia auch bei seiner Deutung von ficta bestehen bleibt, vor allem aber, daB 
nach stoischer Auffassung Hofgunst gar nicht als cpe:ux.T6v, sondern als Mittleres 
zwischen odpe:T6v und cpe:ux.'t'6v (&.~Mcpopov) galt (nur xcxx.oc galten als cpe:ux't'oc), s<> 
daB Ausonius' Vater ein ausgesprochener Fiirstenhasser gewesen sein miiJ3te, wenn 
er sogar entgegen dem philosophischen Dogma amicitia principum als cpe:ux't'6v emp
fand. Spricht also an der genannten Stelle nichts fiir eine Anspielung auf hellenis
tische Philosophie, so heillt das nicht, daJ3 nicht an anderen Stellen eine Vertraut
heit des Ausonius mit derartigen Lehren anzunehmen sei. 

W enden wir uns, gleich zu den beiden griiJ3eren philosophischen Beitragen im 
W erk des Dichters von denen der eine zu seinen bekanntesten, der andere zu seinen 
unbekanntesten Schiipfungen zahlt: ludus septem sapientum und zweitesEklogen-Buch. 

Zum ludus septem sapientum nur wenige Bemerkungen. Der formale Reiz des 
kleinen draniatischen Lehrstiicks ist allgemein zugestanden. Da.13 auch andere Dichter 
die sententiae der 7 W eisen versifizierten, zeigt z. B. ein Gedicht der Anthologia 
Latina 4• Man nimmt meist an, der ludus sei fiir Schiilerauffiihrungen in Bordeaux 
geschrieben. Ebensogut kann er aber fiir den Kaiserhof verfaJ3t sein, fiir eine Feier 
zu Ehren des jungen Gratianus etwa. DaJ3 man Kinder damals schon in sehr friiher 
Kindheit dazu anhielt, sich moralische Sentenzen einzuprăgen, wissen wir durch 
Paulinus von Nola, den Schiller des Ausonius, der mit sententiae Socraticae schon 
im Alter von 5 Jahren Bekanntschaft machte 5 . 

Das zweite Eklogen-Buch ist zu unterscheiden von dem nur aus Memorier
versen bestehenden ersten Eklogen-Buch p. 9-17 Schenkl (p. 97 -104 Peiper). 
Es weist sich, wie F. Marx erkannte, <c durch die Einheitlichkeit des Metrums und 
des Inhalts als Ganzes aus » 6 und umfaJ3t sechs Gedichte in Hexametern, 

1. Ex Graeco Pythagoricum de ambiguitate eligendae uitae, 
2. De uiro bono Ilu0cxyoptx6v &.7t6cpotcrn; 
3. NAI KAI 01 Ilu0cxyoptx~, 
4. De aetatibus animantium Hesiodion, 
5. De ratione librae, 
6. De ratione puerperii maturi, 

dazu ein Widmungsgedicht an Drepanius. 

1 Epic. in patrem, 32, S. 33 Sch. (S. 23 Peip.). 
2 Die Stelle ist wichtig, weil man aus ihr auf zeitweilige dernokratische Gesinnung des 

Ausonius schloB (F. Marx, RE II, (1896), 2565 s. v. Ausonius). 
8 E. Bickel, Die qie:uimi der Stoa bei Ausonius: <pUK't"a:! in der Schreibung fictae, Rhcin. Mus., 

86, 1937, 287 f. 
t Anthol. Latina, pars prior, rec. A. Riese, fasc. I, J,eipzig, 1869, S. 233 (nach einer 

griechischen Vorlage ). 
a Vgl. Haarhoff, a.a.O., 203. 
e F. Marx, RE, a.a.O., 2673. 
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416 ERNST GONTHER SCHMIDT 4 

. Bei Schenkl sind diese Gedichte p. 147-156 abgedruckt, bei Peiper p. 86-97. 
Uber ihre Entstehungszeit lăJ3t sich Sicheres nicht sa.gen, seit in neueren Arbeiten 1 

davor gewarnt wird, chronologische Schltisse aus dem Fehlen bzw. Vorhandensein 
von Ausonius-Gedichten im codex Tilianus zu ziehen. Bislang hatte man den Tilia
nus auf eine von Ausonius selbst im Jahre 383 veranstaltete Ausgabe zuriickgeftihrt; 
daJ3 die Gedichte des 2. Eklogen-Buches im Tilianus fehlen und vollstăndig nur im 
Vossianus enthalten sind ( den man als Abkommlung einer posthumen Sammlung 
ansah), sprach fiir ihre Entstehung erst in der Spanne zwischen 383 und 394, dem 
vermuteten Todesjahr des Ausonius. Da man jetzt aber dazu neigt, auch in der Samm
lung des Tilianus nur die spăte Zusammenstellung eines nachausonianischen Kom
pilators zu sehen, ist das genannte, Argument hinfăllig. EinigermaBen sicher scheint 
nur, daJ3 nicht nur die sechs Gedichte im einzelnen, sondern auch ihre Zusammenstel
lung auf Ausonius selbst zuriickgeht. Nr. 1-3 schlieBen sich, wie ausdrticklich 
hervorgehoben wird, an pythagoreische Lehren an 2• Nr. 4-6 haben zumindest 
<las gemeinsam, daB sie nicht betont pythagoreisch sind. Die Gliederung eines libellus 
in zwei Hălften, wie sie hier durchgefiihrt ist, hat eine lange Vorgeschichte und lăJ3t 
sich bis zu den Gedichtbiichern der augusteischen Zeit zuriickverfolgen. 

In einem Teil der Gedichte ist Ausonius' AnschluB an literarische Vorlagen 
noch deutlich erkennbar. Eine ganze Reihe von ~~ilen sind aus dem Griechischen 
tibertragen. Doch sind die Gedichte nicht einfach Ubersetzungen oder Paraphrasen, 
sondern Ausonius erweitert die tibernommenen Gedanken und stellt sie in ncue 
Zusammenhange, so daB ganz neue Gebilde entstehen. 

Nr. 1 (De ambiguitate eligendae uitae) tibersetzt 10 Verse aus einem griechischen 
Epigramm3, das die Schwierigkciten schildert, die jeder Lebensentscheidung entge
genstehen, und fiihrt den Gedanken anschlieJ3end bis zu der SchluBpointe weiter 
„also ist der Spruch der Griechen vollig richtig, daB es fiir den Menschen das Beste 
sei, nie geborcn zu werden"4• Das Gedicht ist eine Art Meditation iiber die Nichtig
keit des menschlichen Lebens. 

Nr. 2 (De uiro bono) fiihrt das Thema der Selbsterforschung fort. Tăglich, 
vor allem abends vor dem Schlafengehen - so heillt es im AnschluB an Verse aus 
den pseudo-pythagoreischen Xpucrii ~7t'"f/ 6 - muB derjenige, der Wcrt auf richtige 
Lebensfiihrung legt, sich Rechenschaft iiber das Gute und Schlechte ablegen, 
das er im Laufe des Tages getan hat. 

Fiir Nr. 3 (NAI KAI O Y) lăJ3t sich keine Quelle nachweisen, doch ist auch hier 
der meditative Zug unverkennbar: wie unscheinbar muten die beiden Wortchen 
„Ja" un „Nein" an, und welche Bedcutung haben sie im Leben ! 

Nr. 4 (De aetatibus animantium) geht von Versen Hesiods aus, in denen lang
lebige Wesen aufgezăhlt werden: Hirsch, Krăhe, Phoinix, Nymphen 8• Ausonius 

1 G. Jachmann, Das Problem der Urvariante in der Antike und die Grundlagen der Ausonius 
Kritik, Concordia decennalis (Festschrift der Universitiit Ktiln), Ktiln, 1941, 47-104; S. Prete, 
Problems, hypotheses and theories on the history of the text of Ausonius, Studien zur Textgeschichte 
Textkritik, hrsg. v. H. Dahlrnann u. R. Merkelbach, Ktiln-Opladen, 1959, 191-230. 

• Anspielungen auf Pythagoreisches bei Ausonius auch Prof. Burdig. 12, 5, S. 64 Sch. 
(S. 61 Peip.) und in dern Epigramrn S. 213 Sch. (S. 340 Peip.). 

a Anthol. Pal., VIII, 359. Nachweis in den Ausonius-Ausgaben. 
' Diese Sentenz galt als pythagoreisch, vgl. die interpolierte Angabe haec quidem P11tha

gorica est apophasis, die in den Hss. als v. 51 auf das Gedicht folgt. 
• Xpuaii ~'ltTJ, 40-44. Nachweis in den Ausonius-Ausgaben. 
• Hesiod fr. 163 f. Nachweis in den Ausonius-Ausgaben. 
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erweitert die Reihe durch die Umlaufszeiten der Planeten und das „grol3e Jahr", 
auf diese Weise den Gedanken unterstreichend, der wohl auch schon in den Versen 
Hcsiods ausgcdriickt war: wie kurzlebig ist der Mensch !1 • 

Nr. 5 und Nr. 6 ahneln einander im Titel (in beiden Fallen de ratione . .. ). 
Sie enthalten Erklarungen von Naturerscheinungen. Nicht nur mit den mora
lischen Meditationen der ersten vier Gedichte, sondern auch mit diesen beiden 
de ratione-Gedichten bleiben wir im Bereich der Philosophie, die nach antiker Auf
fassung ja auch den Teil cpucrLx6v umfa13te. Im 6. Gedicht (De ratione puerperii 
maturi) ist vor allem vom Einflul3 der Gestirne auf den Menschen in der Zeit noch 
vor seiner Geburt die Rede. W ahrscheinlich, schlieBt Ausonius sich an Gedanken 
aus Censorinus De die natali an2• 

Komplizierter ist der Inhalt des 5. Gedichtes (De ratione librae}, in dem der 
Begriff libra zwischen den Bedeutungen „Pfund" und „Glecihgewicht" wechselt. 
Das Gedicht beginnt mit einem Blick in den Kosmos: 

Miraris quicumque manere ingentia mundi 
corpora, sublimi caeli circumdata gyro, 
et tantae nullam moli intercedere labem, ... 

<loch es gibt Wunderbareres ( ... acccipe, quod mirere magis): 

tenuissima tantis 
principia et nostros non admittentia uisus 
paruarum serie constant conexa atomorum, 
sed solidum in paruis nullique secabile segmen. 
unde uigor uiresque manent aetarnaque rerum 
mobilitas nulloque umquam superabilis aeuo. 

Nicht im Grol3cn, sondern im Kleinen liegt das Wunderbare. Der Schritt vom 
Markokosrnos zum Mikrokosmos fiihrt in den Bereich philosophischer Ideen.. 
Grundbestandteile der Dinge sind winzig kleine principia, die Atome. Sie sind 
fiir uns unsichtbar, reihenweise miteinander verbunden und fest, d.h. nicht weiter 
teilbar. Ebenso sind sie Ursache der Bewegung. Nicht nur der Begriff atoma selbst, 
sondern auch allc die naheren Bestimmungen fiihren darauf, daB wir es hier mit 
einer Anspielung auf die dernokratisch-epikureische Atomlehre zu tun haben; 
ein bemerkensw~~tes, bisher zu Unrecht unbeachtet gebliebenes Zeugnis fiir ihr 
Fortleben. Ein Ubergang ( diuinis humana licet componere, nach Vergil, ecl. 1,23) 
fiihrt liberraschend auf das eigentliche Thema des Gedichtes, die Zusammensetzung 
der MaBeinheit as bzw. libra aus kleineren Mal3en, die der Zusammensetzung der 
Welt aus kleinen Teilchen entspricht: 

sic est 
as solidus, quoniam bis sex de partibus aequis 
constat et in minimis paribus tamen una manet uis. 

1 Diese Erweiterung der Hesiod-Verse ist nicht, wie es die Herausgeber z. T. vorge
schlagen, vom ersten Teii des Gedichtes abzutrennen. 

2 Nachweis der tlbereinstimmungen zwischen Ausonius und Censorinus in den Ausonius
Ausgaben und bei R. Reeh, De Varrone et Suetonio quaestiones Ausonianae, Diss. Halle, 1 16, 
34-39. 

https://biblioteca-digitala.ro



418 ERNST CfiNTHER SCHMIDT 6 

Der Gedanke, dal3 der Verlust einer kleineren Einheit die Zerstorung des Gan
zen nach sich ziehe, wird, wieder in Form eines allgemeine Satzes ausgesprochen: 

nam si quid numero minuatur, summa uacillat 
conuulsaeque ·munt labefacto corpore partes. 

Ein Gleichnis, das diesen Gedanken verdeutlicht, scheint ganz von der Philo
sophie wegzuftihren: 

ut, medium si qui uellat de f ornice saxum, 
incumbunt cui cuncta, simul deuexa sequentur 
cetera communemque trahent a uertice lapsum. 

In Wirklichkeit steht aber gerade auch dieses Gleichnis in philosophischer 
Tradition. Ausonius hat es kaum unverăndert aus irgendeiner Vorlage tibernommen, 
aber erst recht nicht vollig frei erfunden. Die Gewolbegleichnisse haben in der grie
chisch-romischen Literatur eine lange Vorgeschichte. Sie beginnen mit Chrysipp 
und lassen sich von da an bei weiteren Stoikern (Hekaton, Poseidonios, Seneca), 
seit der Kaiserzeit auch bei Autoren anderer Richtungen nachweisen (Maximos 
von Tyros, PsDemetrios 7tEp1 €pµ'1)vdocc;, PsAristoteles 7tEp1 x6crµcu). Die Geschicte 
dieser Gleichnisse ist bisher nur bruchstiickweise geschrieben worden (wobei man die 
Ausonius-Stelle iibersah). Als erstes fand das Gleichnis aus 7tepl x6crµ.ou 399 b 
29 Beachtung: 

e!oLXE 8' llncuc;, d xoc1 µ.Lxp6npov, 7t0CpOC~cXÂÂELV "t'OV 
x6crµ.ov "t'OÎ:c; oµ.qioc:Aoi:c; ÂEyoµ.evoLc; "t'OÎ:c; EV "t'OCÎ:c; ljiocAi:crL, 
ot µ.focroL xdµ.evoL xoc"t'iX '~v de; E:xcf,epov µ.epoc; 
e!v8ecrLv Ev &pµ.ov[~ nipoucrL xoc1 Ev "t'cX~EL "t'O 7tiiv crx_îjµ.oc 
"t'~c; ljioc:Ai:8oc; xoc1 &xlv'1)"t'OV. 

Wenn der Kosmos hier mit Gewolbeschlul3steinen verglichen wird, so ist der 
Sinn des Gleichnisses verwischt. Gemeint ist, worauf W. L. Lorimer hinwies1), 

da.13 es auf jedes Einzelglied ankommt, damit das Ganze, der Kosmos, erhaltenbleibt, 
und da.13 speziell ein Glied - gemeint ist Gott - diese Ganzheit verbiirgt. Auf 
die Stelle wies zuerst G. Rudberg in seinen Poseidonios-Forschungen hin2• Er war 
auch der erste, der Parallelen heranzog. Der Gedanke, da.13 Ganzheit vom Verhalten 
eines einzigen Gliedes abhăngt, fiihrt ganz in die Năhe unseres Ausionius-Beleges. 
Ăhnlich verhălt es sich mit e:n-:ir anderen Stelle~ auf die W. Theiler aufmerksam 
machte3 und zu der er ebenfalls Parallelen beibrachte: Seneca, Ep. 95, 53. Hier 
ist es die menschliche Gesellschaft, die mit einem Gewolbe verglichen wird. 
W enn sich nicht alle Einzelglieder gegenseitig stiitzen, stiirzt das Ganze in sich 
zusammen. Die Beschworung drohender Vernichtung ist es, was diese Stelle. eng mit 
dem Ausonius-Beleg verbindet. 

Ausonius wechselt wieder zum Spezialfall libra und bleibt diesmal auch beim 
Thema. Die năchsten Verse (18-25) haben mit Philosophie nichts zu tun. Sie brin
gen eine Liste von Gewichtseinheiten vom as bis herab zur uncia, und zwar wird 
angegeben, wie immer zwei Gewichte zusammen ein as ausmachen: uncia (1/ 12 as)+ 

1 W. L. Lorimer, Some Notes on the Text of Pseudo-Aristotle „De mundo", Oxford, 
1925, 98 f. 

1 G. Rudberg, Forschungen zu Poseidonios, Uppsala, 1918, 217. 
1 W. Theiler, Die Vorbereitung des Neuplatonismus, Problemata 1, Berlin, 1930, 110 ff. 
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deunx (11/ 12 as); dextans (10/ 12 as)+ sextans (2/ 12 as) usw. bis hin zum semis (6/ 12 as), 
den man um sich selbst verdoppeln muB, um ein as zu erhalten. Kein Zwcifel, daB 
Ausonius auch in diesem Gedicht den Kern aus einer Vorlage nimmt; wenn gerade 
zu Beginn der Liste von Gewichten zum ersten Male das durch den Titcl des Gedichtes 
angekiindigte Stichwort libra făllt (non aliter libra est. si defuit uncia, totus non 
erit as, usw.), so ist das ein Hinweis, da13 es sich gerade bei dieser Gewichteliste um 
dcn iibernommenen Kern handelt; ganz ăhnliche Listen begegnen denn auch an 
anderen Stellen der lateinischcn Literatur, z. B. in dem aus der Zeit des Ausoniu& 
odcr wenig spăter. stammenden Carmen de ponderibus. Aber wir diirfen voraussetzen, 
dal3 Ausonius hier ăhnlich wie in den anderen Gedichten des libellus verfuhr, d.h. 
dal3 die einleitenden, auf groBere Zusammenhănge weisenden Gedanken von ihm 
selbst stammen1• Wie sehr es ihm gerade auf die meditationsăhnliche Umrahmung 
ankam, zeigt sich daran, dal3 auch der SchluB des Gedichtes erneute Verallgemeine
rung und Riickkehr zum Bild des Kosmos bringt: 

libra igitur, toium si nulla in parte uacillet. 
ponderis et numeri morumque operumque et aquarum 
libra: nec est modulus, quem non hac nomine signes. 
telluris, medio quae pendent in aere, libra est 
et solis lunaeque uias sua libra cohercet. 
libra dii somnique pares determinat horas, 
libra Caledonios sine litore continet aestus. 

t 

Dabei weitet sich nicht nur der Kreis der Beispiele, sondern auch der Begriff 
libra selbst, der hier nicht mehr das Pfund bezeichnet, sondern das kosmische Phă
nomen des Gleichgewichts. Zugleich lăuft auch das Zibra-Gedicht, wie die voran
gegangenen, auf eine moralische SchluBwendung hinaus: 

tu quoque certa mane morum mihi libra meorum ! 

Worauf es mir ankam, war zu zeigen, in wie kunstvoller Weise Ausonius den 
„prosaischen" Kern seines Gedichtes in einem Auf und Ab zwischen Verallgemeine
rung und Anwendung auf den Spezialfall in einen umfassenden philosophischen 
Zusammenhang stcllt, wobei er sich nicht nur einzelnc ihrer Herkunft nach 
unterschiedlieche Gedanken wie die Atomlehre Epikurs und das letztlich stoische 
Gewolbegleichnis zunutze macht, sondern - und das ist das Letzte, was gezeigt 
werden soll - diese einzelnen Gedanken auch in cine Art Rahmenvorstellung 
einpal3t, die vielleicht ebenfalls, wie anderes im Eklogen-Buch, neupythagoreisch 
ist. Aus Philons Schrift Quis diuinarum rerum heres hat W. Goodenough2 eine 
pythagoreisierende Quelle herausgelost, die es nicht nur allgemein mit der Parallele 
Mikrokosmos-Makrokosmos "zu tun hat, sondern auch speziell den Gedanken eines 
Gleichgewichts in der Welt betont und in diescm Zusammenhang auch der 
Vorstellung von Atomen, unteilbaren kleinsten Elementen, Bedeutung beimillt. 
Wahrscheinlich sind die Ideen des Ausonius-Gedichtes de ratione librae letztlich 

1 Gegen Reeh, der a.a.O. die Liste von Gewichtseinheiten analysierte und nicht nur diese 
Liste, sondern auch die (von ihm nicht năher untersuchten) iiberbrigen Teile des Gedichtes 
auf Varro zuriickfiihrte. 

2 W. Goodenough, A New-Pythagorean Source in Philo Judaeus, Quis rerum divinarum 
heres §§ 130 ff, Yale Class. Studies. 
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durch eine solche Quelle angeregt. Das heiBt aber nicht, daB im einzelnen nicht 
auch Ausonius selbst viel dazu getan habe, um aus heterogenen Elementen ein 
sinnvolles Gebilde zu schaffen. 

Nicht immer ist Ausonius derartiges gelungen. Eine gewisse Primitivităt begann 
sich in der Dichtung breitzumachen. Ausonius gehort durchaus auch in die Geschichte 
des Ve~falls der antiken Literator. Aber die traditionellen Bildungselemente 
lagen fiir ihn noch immer in einer W eise bereit, daB sie jederzeit zu wertvollem N euen 
zusammengefiigt werden konnten. 
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