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pflichten vettnag ich nicht, unb glaube, bah ber ©chaum b.er Aphrobite 
aus ber ©rdcisirung eines femitifchen Namens entfprang. 

7. Sabazios. 
Mit bem Namen Sabazios wirb Dionysos als ber ©ott be- 

zeichnet, welchem ber Zuruf t7«/3o5 gait, unb er hieh bavon auch 
Sabos, wdhrenb jenerName von c7«/^tt^el^ stammt. Von bem Zuruf 
ei'e>5 heiht berfelbe ©ott F^o;-, unb et'tt^kl^ bezeichnet biefes Zu- 
rufen. Neibe Benennungen gehoren zufammen, ba e!'5 bie Form bes 
ndmlichen Wortes ohne bas Sigma ift, wie ̂ c, "i^, ki^k5^, c75i()«, 
u. f. w. sich zu einanber verhalten. In bem ©anfcrit bebeutet su 
was st'5 bebeutet, gut, unb gehort bemnach als verwanbt hierher zur 
Vestdtigung ber Bebeutung. Der Sabos, Sabazios, Euios ift bemnack 
der ©ott, welchem Heil zugerufen wirb, um mich eines gewohn- 
lichen beutfchen Ausbrucks zu bebienen. Wir finben ganz dhnlich ver- 
fahren bei Apollon, welcher von bem Iubelruf i^ ben Beinamen ̂'505 
fuhrte ^), fo wie bei bem in bie Unterwelt gehenben ©otte. Aias, 
Aiakos, von bem Wehruf «^ («i«^kt^) smb getrennt worben unb 
galten als Heroen, waren aber urfprunglich ber Sonnengott unb unter 
bem Namen Aeakos Richter in ber Unterwelt, wie ber kretifche Sonnen- 
gott es unter bem Namen Minos war. Dem Namen Sabos steht 
ber Namen Eleleus, welchen Dionyfos ebenfalls fuhrte, zur Seite 
als ein von bem Zuruf eXkXkv abgeteiteter. 

In ben phrygischen Sabazien warb Sabos, Sabazios ^i^orl'- 
(,«^oc genannt, boch barf man bas nicht bahin beuten wollen, als 
fei er ein ©ott bes Monbes gewefen. In ben Myfterien, welche ber 
Volksreligion eine Kleinigkeit an Naturphilofophie zufetzten, konnten 
Sonne unb Monb nicht wohl fehlen. Auch in ben Eleusinifchen My- 
fterien fehlte ber Monb nicht, wenn anbers Eufebius spraspar. 
Nvang. III. 12) recht berichtet, indem er fagt, in biefen stelle ber 
Hierophant ben Demiurgos vor, ber Dabuchos ben Helios, ber am 
Altare Stehenbe bie Selene, ber Hierokeryx ben Hermes. 

K. Schwenck. 

Litterarhistorisches. 

Leogoras von Syralns- 

In bie burch Corruptel entftellte Nachricht, welche Isibor oi-ig. 
I 20, 14 von ber Diple bes Syrakufaners Leogoras gegeben, hat wie 

1) Der apollische Seher Iamos, dem die Legende den Namen vom 
Beilchen gab, heiht so von i«, Stimme/ wovon auch Iambe! den Namen 
hat, denn im Reden besteht das Wesen beider. 
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bekannt bas aneodotum Parisinum . bie erwknschte Klarheit gebracht 
(Sueton. p. 139, 13 Reifferfch.). Wir haben baraus gelernt, bah 
Leogoras bereits in vollig Aristarcheifcher Weife bie Observation ge- 
macht unb begriinbet hatte, bie wir bis bahin bem Aristarch zufchreiben 
muhten (Lehrs ^r. p. 188), bah "OX^no^ bem Homer nur als Berg, 
c^(,«?o5 nur als Himmelsgewolbe gilt; gerabe fo wie Aristarch hatte 
fchon er bie Diple angewenbet urn bie nach beiben Seiten entfcheibenben 
Bcweisstellen zu notiren. Es ift fur bie Gefchichte ber grammatifchen 
Stubien nicht ohne Interesse ben Zeitpunkt zu wifsen, in welchen biefe 
erste Anwenbung ber Diple im Homer, bas heiht aber zugleich: bas 
Auftreten methobifcher Obfervation fdllt. Am weiteften hat Ofann bie 
Lebenszeit bes Manns hinaufgeruckt, offenbar well er, soviet er auch 
uber bie kritifchen Zeichen gefchrieben, boch trotz Lehrs teine rechte 
Ahnung von bem Zufammenhang biefer unfcheinbaren Zeichen mit ben 
Fortfchritten ber Wiffenfchaft hatte. Er fagt aneod. Norn, p. 75 : 
Ngo in tarn inoerta rei lama unum hoo video, quo ignotior 
nobjg homo est, eo remotiori aevo aetatem eing vindioari de- 
bere  , turn unum ex ii8 vetu8tig critiois tuisse qui Ho- 
meriois oarminibug in ip8i8 arti8 primordii8 operam nuam dioa8» 
8ent <^fo). Diefe Argumentation ift zu originell, als bah ich ihre 
wortliche Anfiihrung hdtte unterbrucken mogen. Die befcheibene 
Naivitdt mit ber hier bas eingestanbene Nichtwissen sich felbst zur 
Basis bes Schlusses macht, hat ein Gegenstuck gefunben in bem kiihnen 
Sprung ber Schluhfolgerung, bie ein Mann ber fein uberrafchenbes 
Combinationstalent fonst gliicklicher anzuwenben weih, M. Sengebufch, 
aufgeboten hat um ben Leogoras zu fixiren. Auch hier kann ich mich, 
wie ich glaube, einfach auf wortliche Anfiihrung befchrdnken (di38. 
Homer. I p. 46) : I^eogoram 8yraou8anum quern dipiae purae 
U8um introduxi88e 8upra narravi, ad0a11imaoheo8 propterea 
pertinui88e ooniioio , quod Oaliimaohi uxor te8te 8uida 
8. v. X«XX/^lt. natione luit 3yraou8ana. 

Die Anhaltspunkte fiir eine ungefdhre Datirung liegen fo nahe, 
bah man sich wunbert sie noch nicht henutzt zu fehen. Merkel's fchone 
Forfchungen uber Apollonius' Argonautika haben wefentlich bazu bei- 
getragen bas Dunkel bas auf ben Vorgdngern bes Aristarch lag zu 
erhellen. Wir wiffen jetzt (f. Merkels proiegg. Buch II, bef. S. OXLIIff.), 
bah Aristophanes unb fein dlterer Zeitgenosse Apollonius Ariftarchs 
Lehrer unb Vorgdnger auch in ber Obfervation ber Homerifchen Sprache, 
befonbers bes Wortgebrauchs gewefen sinb. Wie Aristophanes bie 
ersten Grunbzuge ber «^«Xa/i« fowohl fur bie Formenlehre als fiir 
bie pathologifche Seite ber Etymologie (f. Varro 1. 1. VI 2 p. 184. 
V 9 p. 20) entworfen hat, fo hat er auch zuerft erfolgreich Front ge- 
macht gegen bie .oberfldchliche, aus zufdlligem Zufammenhang folgernbe 
Glossographie unb Exegefe. Auf biefe warber verfchwommene Wortgebrauch 
ber jiingeren Dichtergeneration gegriinbet: Apollonius lieh bie 
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Resultate ber Artstophanifchen Fotschungen ber Umarbeitung femes 
gelehrten ©ebichts, bie uns vorliegf, zu ©ute kommen. 3n ben ̂k«c 
bes Aristophanes, von beren nachhaltiger Nebeutung innerhalb ber aus- 
gebehnten Glossenlitteratur ber Griechen uns bie zahlreichen Reste Zeugnih 
ablegen (vgl. auher Nauck Rh. Muf. VI S. 321 ff. no* Merkel z. 
Apollon. p. OL f.), tritt gerabe bas als Grunbzug hervor, bah bie 
propristas ber Vebeutung auf bas strengste betont wirb: bie ratio, 
bie in ber dsoiiuatio vooadniornm gefunben war hatte si* auch in ber Exe- 
gefe Bahn gebrochen; ihre Frucht war bie Observation bes Wortgebrauchs. 
Die Glossographie warb zur Lexikographie, bie Grammatik begann, als 
Aristophanes lehrte nicht blos bas Auffallenbe unb Unregelmahige zu 
beachten, fonbern vielmehr bas ©ewohnliche unb Regelmahige zu be- 
obachten unb zum wissenschaftlichen Bewuhtsein zu bringen. 

Man verzeihe biese Abschweifung. Sie war nothig um wahr- 
fcheinlich zu machen, bah ber Vorganger bes Aristarch mit bem uns 
bas An. Par. betannt gemacht, nicht vor Apollonius unb Aristophanes 
fallen tonne. Klar ift, bah wir uns ihn nicht anbers als in Alexanbria 
ober bo* in engem Zusammenhang mit ben Alexanbrinischen Stubien 
benken bitrfen. Dann ist uns aber no* ein Schritt wetter gestattet. 
Apollonius gebraucht no* in alter Weise ^l)Xv^?r0^ sowol fur ben 
Nerg als fllr ben Himmel, ober wie Merkel p. I,XXVI es ausbruckt, 
es ist bei ihm theils 'O^^^Tro^ theils ^^7105 zu fchreiben. Z. N. 
I" 1358: lxcro ck' «l^i? 

3* fithre biefe Stelle an, weil bei thr auch bie Scholien (p. 482, 3) 
no* bas Bewuhtfein uber bie Abweichung bes Apollonius von ber 
Aristarchifchen Auffassung bes Homerischen Sprachgebrauchs bewahren: 
"O^v/ltTinv 657iev o^o/co? ^o5^ ^enirk^055 r«v ov^avov. Mit 
Gewihheit ergibt si* baraus wenigstens so viel, bah beim Abschluh 
ber zweiten 6x^0055 Leogoras' Observation bem Apollonius no* nicht 
betannt war. Mit Wahrscheinlichkeit aber burfen wir weiter schliehen, 
bah bas Auftreten bes Syracusaners in bie letzten Zeiten von Aristo- 
phanes' Thatigkeit, also in bie ersten 3ahrzehnte bes 2. 3ahrhunberts vor 
Chr. fiel. 

Interprets des Aristoteles. 
Alte Commentare zur Aristotelischen Rhetorik liegen uns nui 

zwet vor, bas bei Neobarius zu Paris 1539 gebruckte anonyme v/io- 
^v^^« unb bie von Cramer ansod. Paris. I 245 ff. herausgegebenen 
Scholien bes Stephanos. Es stnb spate Byzantinische Arbeiten (s. 
Sev. Vater auimadw. st Isott. ad rdst. p. XI ff. Branbis Phil. 
IV 34 ff.). Was sonst no* unter ungebruckten Vibliotheksschahen ftr 
bie Rhetorik schlummern foll (eine Zusvmmenstellung finbet man bei 
Westermann, ©efch. ber ©r. Nerebts. S. 149, 5, wo ich nur bie 'alte 


