
Die Grllmmatiler fElis und fAper. 

Im vierzehnten Capitel des dreizehnten Buches der Nocteg 
^tticas handelt Gellius vom Pomerium. Nachdem er die Definition 
desselben nach den ̂ auAur68 ̂ opuli liomanl czui Iibros 60 ar>8pi- 
o!is 8crip8ei-unt' oder vielmehr *) nach dem einen Augur M. Messalla 
mitgetheilt, giebt er zunachst eine kurze Notiz von der allmahlichen 
Ausdehnung des romischen Pomerium uber die ursprungliche Um- 

grenzung der romulisch-palatinischen Stadt hinaus. Darauf erortert er 

eingehender die Frage, weshalb der Aventinus von den verschiedenen 
Erweiterern, Servius Tullius, Sulla und Caesar 2), nicht mit in das 
Pomerium gezogen worden sei. Nachtraglich^) und offenbar selbst zwei- 
felnd, wenn auch mit Unrecht^), fugt er dann in § 7 hinzu: ^806 
do ^ventino monto ̂ )i'llet(?i'mitt6n6um 11011 putavi^ c^uo6 non 

priclom e^0 in NI^cli3 (a I. Ni'liis)^), ^i'8mmat!ci vcteri^ 
coNmentgrio oKencli', in <^uo 8ci'iptuiu erat) ̂ .volitinuin antoa, 
8icuti 6iximu8) 6xtra ^omerlum exdu8uM) p03t auotors 
6iv0 OIlruHio rccepwin ot intra knos pomclii odsorvaww'. 
Mit vollem Rechte hat diesen sonst ganz unbekannten ^Elis' Falster 
in das Verzeichnih seiner memorial odscrlrao aufgenommen^), denn 
der alte Grammaticus erscheint vollig in Dunkel gehullt. Dieses 
Dunkel aufzuhellen ist weder von Falster noch von den Herausgebern 
des Gellius versucht worden; man glaubte eben mlt einem ̂iFnotus 

1) Mercklin die Citiermcthode und Quellenbenutzung des A. Gellius, 
Iahrbb. f. class. Phil. Suppl. Bd. Ill 655 (abweichend Philol. XVI 172), 
Kretzschmcr 6s A. Osllli lontidug 1 5. 

2) Dieser erscheint hier mit vollem Rechte genannt, s. Henzm dull. 
Hell' lust. 1857 S. 11. 

3, Merck in 5>ak,rs>b. a. a. O. S. «91. Mtl. XV1 170. 
4) S. Henzen a. a. O. S. 13 fa. 
5) olydig alle Don mir benutzten Hss. einschkehllch des RsgiuZ bts 

auf den Vosg. maior, der slidig bietet. In den Ausgaben sindet sich bei- 
des, Dal. nur die Anm. Don I. GronoDius z. d. St. 

6) S.24 der Ausg. Don 1719, S.51 der Ausg. D. 1722. 
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homo' zu thun zu haben unb beruhigte sich babei. Einen Schritt 
welter ging tzenzen in ber Anm. 2 angefuhrten Abhanblung. Inbem er, 
ber sonst im Detail so genaue Gelehrte, hier ganz allgemein toon 
commentari d'un voccllio gramluatioo sprach, wollte er offenbar 
vermeiben, ben uberlieferten Namen zu nennen, unb verlieh so seinem 
Zweisel an ber Richtigkeit ber Ueberlieferung stillschweigenb Ausbruck. 
Den Versuch ber Losung bes Rdthsels ndher zu treten hat meines 
Wissens zuerst Mercklin gemacht7). Ie mehr ich fortwdhrenb ©elegen- 
heit habe mich ber reichen Fruchte seiner gellianischen Stubien zu er- 
freuen unb je lieber ich bas hier auch offentlich bekenne, um so offe- 
ner barf ich es wohl aussprechen, bah sein Vorschlag ^slicis' zu 
schreiben unb barunter ben B. XV Cap. 27 toon ©ellius erwdhnten 
Laelius Felix zu verstehen, mir aus mehr als einem ©runbe bem guten 
Omen, bas ber Name Felix selbst verkunbet, nicht recht zu entsprechen 
scheint. Statt mich aber in eine ldngere Cntwickelung meiner, ohnehin 
zum Theil toon Mercklin selbst angebeuteten Zweifel einzulassen, will 
id) lieber versuchen, ob es mir gelingt, einen solchen ©egenbeweis ihm 
unb Anberen gegenuber burch einen nach meiner Meinung uberzeugungs- 
krdftigeren Vorschlag zu fuhren. Mogen mir bie ©eister ber Erschla- 
genen Numerius Fabius Pictor8) unb C. Julius9) babei zur Seite 
stehn ! 

7) Philol. XVI 168 faq., vql. Ialirbb. a. a. O. S. 691 Anm. 10. 
8) Phil. klin. Streifzug S. 32 jgg. Ein vollMiger Todtenschein ist 

ihm jetzt in der neuesten Tcxtreccnsion von Cic. 6sHiv.I21,43 von Christ 
ausgestellt. Dieser wie Nipperdey (Phil. V1 131) und W. Harleh (<16 I'a. 
dilg st ^uss6ii3 S. 2) billigen den von mir aufgestellten Vefund; eine an- 
dere Tooesart (nimirum in statt in numerum oder in ̂ umsrii) nimmt an 
Dederich ̂nasst. pliil. Emmerid) 1852 S. 5 unter Villigung von 6u Msn 
ds Fsnts ̂ adia S. 151, eine dritte (inowguin vorschlageud) v. d. Bcrgh 
6« ant. »nn. 8or. li. Greifsw. 1859 S. 33A. 5; auch Mommsen R. G.'I 
922 Anm. fuhrt die ciceronische Stelle einfach bei Q. Fabius an. Vgl. noch 
Bernhardy R. L. G.^S. 585. Schwegler R. G. 177 fgg. A. 19. Lewis Unter- 
suchungen l39 A. 96 Liebr., Kicserl'ing 6o rsr. «om. sor. yuidus 1?. I^lviug 
usug sgt. Berlin 1858 S. 11, die mit groherer oder geringerer Bestimmtheit 
sich fur den erfolgten oder doch zu bewirkenden Tod dcs Numerius ausspre- 
chen. Vollkommenstrr Geiundhcit erfreut sich derselbe noch heute bei Gerlach die 
Geschichtschreiber der Romer von den fruhesten Zeiten bis auf Orosius S. 37 fg., 
dessen feme Verspottung der modernen Kritik "man auch an dieser Stelle nicht 
ohne Vergniigen lesen wird. ' 

. y) <le ̂ Incug V. IB lg. victims steyt Iletzt tm H.exte der PertoHe 
toon Livius Buch LIU bei O. Iahn wie bet Weihenborn, gebilligt auch von 
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Um zunschst lurz meine Meinung anzugeben, mir scheint gelesen 
werben zu mufsen 'in HoradidiS) grammatics veteris, c^om- 
mentario'. Es hat ber V088. mai., wie ofter, hier bie Spur ber 

Hchten Lesart am ungetrubteften erhalten. l^^RA i»ll)l8 ist ent- 

weber, wie fo hdufig griechifche Namen in lateinifchen Abfchriften, in 

(^!»!Dl8 verstummelt unb baraus ift bann Cl»lDl8 unb welter 

k!»Vl)!8 geworben, ober bas Auge bes Schreibers fprang in ̂ kRA- 

(^>ll)l8 ober ERAdl»ll)l8 von 6! auf bas gleich geformte ^ hin- 
uber. Diplomatifch alfo ift in beiben Fallen bie Conjectur wohl zu 
rechtfertigen. Gegen ben Gebrauch beiber Formen Heraclidi8 neben 
IlVradidao im Fragment bes achten Vuches ber I^oct. Att. bei 
Prisc. VI §61 S. 705 P. wirb man weber an sich") noch bei 
Gellius etwas einwenben wollen. 

Was aber bie Sache felbft betrifft, fo lebte grabe um bie Zeit 
bes Claubius unb Nero'"*) in Rom (7/o^.«()/ci)i,li) ber ausbrucklich 
als /^a^artxo5 bei Suibas bezeichnete Heraclibes Ponticus ber 

Iungere, l2) ein Schuler ber Dibymus; veranlaht burch Feinbfelig- 
keiten eines in Rom lebenben Ariftarcheers, ben wir vorldusig nach 
ber gangbaren Lesart bei Suibas Aper nennen wollen, gegen feinen 
Meister Dibymus^), fchrieb er in phalaecifchem Mahe feine brei Nu- 

cher ber ̂ /co/«e, uber welche mit gewohnter Meisterfchaft Meineke 

SchwegIerI80 A.I; nicht minber giebt Lewis 1 35 A. 80 Liebr. ben C. Julius 
Preis, boch zieht er bie Aenberung in Aldiuug vor; Bernharby S.586 ver- 
hiilt sich neutral. Gerlach ist natiirlich auch in biefer Frage ungliiubig 
ober vielmehr glaubig unb hier hat er wenigstens bie Freube bes <7^ « 
Fv' ̂o^e^>cl), s. Michael In wie weit hat Livius ben Polybius als Haupt- 
quelle benutzt? Torgau 1859 S. 15 fg. 

10) Pgl. nur bie analogen Beifpiele bei Schneiber Lat.Gramm. II 1, 38. 
10*) Das <<Nvu» 0Iau6W»' bei Gell. a. a. O. kann also ebenfo gut 

auf feme wie auf Gellius Rechnung kommen. 
11) @o AV unb 93requigtt)8 Paris., oxoXafav al. 
12) ©. ©uiDas it. b. 2tf. HQctxleCtirjg Ilovnxds 12, 879,11 StytH). 

$gt. 5Be|iermann jBtovo. 369, 50. SBcrgf 3cttfchr. f. b. Altcrthumswfch. 
1845, 16, 125 fg. ©rcifcnhan ©efch. b. claff. $HU. Ill 64 SL 43. Urlichs 
in btefcm Muf. XVI 253 2lnm. m. 21. 2lnm. 14 ©enonnte, ©gl. bcnfclbcn 
M. kvrigcog 1, 1, 463, 20 ©hb^. 

13) unb gttbere? f. £entijarbi)7S Vlnm. ju (©moas u. b. &5. HQaxl. 
Uovx. 



Die Grammatiker Mis' unb <3lper'. 581 

gehanbelt hat*4). Auherbem nennt Suibas toon ihm noeAt«r« ̂Trextl 
7roX^«, Diogenes toon Laerte V 93 ^lvc(>//«5 unb G^«(»/a5 l5), 
ohne zu sagen, ob sie auch in Versen ober ob sie in Prosa abgefaht 
waren. Ersichtlich aber gehorten auch biese Schriften, abgesehen toon 
ber Anm. 15 ausgesprochenen Vermuthung in Netreff bes lehteren, wie 
bie^kl7/«5^ ^ bem 'genus rco,/ Ti^orarexco^ xai Xvrtxcov'^). 
In ein solches Werk nun, bas grammatischen (b. h. sprachlichen unb 
antiquarischen) mit mythisch historischem Stoffe mischte, wie bas toon 
ben Leschen Meineke nachgewiesen hat, sei es nun eins ber genannten 'u), 
sei es ein anberes, paht nun vortresslich bie Vehanblung ber bestritte- 
nen Frage nach bem Verhaltnisse bes Aventinus zum Pomerium, 
ber Heraclibes eine feste Entscheibung burch ein erst seiner Zeit ange- 

14) Anal. Alex. S. 377 fgg. (wozu noch Suibas g.v. ^//a^«e Nl, 
541, 6 z. vgl.), bazu besfelben Anmm. zu Stephanus v. Byzanz g. w. '^cv. 
^«^, 7!/«iek(ft)^« unb ̂/0,/,07r/« 1 265, 16 ; 428, 9; 458, 16 ; auherbem sind 
iiber biesen jiingeren Heraclibes Ponticus zu vergleid)en Roulez de vit. et gor. 
Neracl. Pont. Lovan. 1828 (unb in ben act. ac. Lov. VIII) S. 107 fg. 
Deswert digs, de Heracl. Pont. Lovan. 1830 S. 28- 30. 167. 179 nebst 
ber von ihm S. 28 A. 1 unb S. 29 A. 1 beigebrachten Literatur. Bernharby 
in ber ebeu angef. Anm. unb zu bem Art. ̂ 6^05 6 ^5 '/5(>«3e>!<kt(s0v 1 1, 
1330,7 (iiber biefen Sohn unjeres Grammatikers vgl. M. Schmibt Oldvmi 
Onalcent. lr. S. 3 - bie bort aufgestellte Conjectur wirb er fchwerlich 
felbst nod) billigen - 6.10. Osann quaest. Hom. IV 14 A. 11. Bernharby 
Gr. L. G.^I2,650, 11. H. Keil quaest. gramm. Lips. 1860 S. 9fgg.). Miiller 
lr. hist. Or. II 198. Osann a. a. O. Ill 7 fg. IV 13 fg. Gra'fenhan a. a. O. 
S. 63 fgg. 160 fg., ber ihn zu einem Schiiler bes jiingeren Dibymus macht 
unb ihm bie Schriften 7lk(>^ ̂l^o^o^L unb Tlk^ ^o^tVaii/ ^^«rtl)^ 
(vgl. Deswert S. 115fg. 179) beilegt. M. Schmibt a. a. O. S. 5fg. 8fgg. 
Bernharby Gr. L. G. a. a. O. S. 649 fg. I3 560. 

Id) An der Adentltat bes Vs. nut bem ber ̂ a^«l zu zweifeln, 
ist kein Grunb, f. Deswert a. a. O. ©. 29 A. 1. Eher liegt bie fchon 
fonst (f. Roulez a. a. O. S. 108) ausgesprochene Vernntthung nahe, bah 
ble^/^«5 unb bie^»^«ai'«e baffelbe Werk waren, obwohl auch beibe ver- 
wanbte Titel nebeneinanber konnen bestanben haben. Ein britter pontifd)er 
Heraclibes ist ber von Steph. v. Byz. u. 0^5505 S. 483, 14 Mein. als ino- 
(xxoe bezeichnete unb nur hier erwahnte Obessit, vgl. Roulez ©.108. Deswert 
©.30. Miiller a. a. O. Ill 167 Anm.*) 

16) piftXto y duGSQ[ii]Vf:VTU xal noXXr'v ttjv anoQiav t%ovru rdiv 
CvTrijuaTCJV (CmriGecov al.) ^uibas. 

17) -Sftetnefe Anal. ©. 379. Avotig 'O/urjQixctC hatte auch ber afte 
£eracUbes tpont. gefchrieben, 3)iog. 8. V 88. SRouiej ©.38. 2)e«U3ert ©. 106 
(llO)fgg. ?ehrs de Arist. stud. Horn. ©.227. £>fann a. a. O.II19 III 7. 
©engebufch diss. Horn, prior I 79 fg. 82. 

lG) jDoo) ntctyt ote uisa/at ieiv|t, ote Dor oer rbmijcyen ueDeqteoemng 
entstanben ftnb. 
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horiges Factum zu geben vermochte; fur ben <grammatiou3 vetus' 
ift es fehr erwiinfcht keine fpdter lebenbe Personlichkeit annehmen zu 
mussen; ein gleich berechtigter anberer Competent fcheint mir, weber 
wenn ich bie Vuchftaben noch wenn ich ben Mann ins Auge fasse, 
vorhanden - unb ich glaube nicht allzukuhn zu fein, wenn ich mir 
feiner Zeit geftatte, Heraclidis in ben Text bes Gellius aufzunehmen. 

Bebenklicher ift bie Entfcheibung ber Frage, ob auch bas oben- 
erwdhnte Bruchftuck bet Priscian aus bem achten Nuche ^) ber Noc- 
te8 Attioae: ^iZtoria ex libris lleraclldae kontici iucunda 
momoratu et miianda'^a) auf biefen jimgeren Heraclibes Ponticus 
ober auf ben dlteren zu beziehen fei. Man wirb zundchft an biefen 
zu benken geneigt fein. Dah Gellius ben alten Heraclibes Ponticus 
lannte, owohl er ihn nirgenbs erwcihnt, wirb kaum zu bezweifeln fein, 
ba er bie griechifche Philofophie vorzugsweife cultivirt hatte; bah er feine 
Schriften felbft gelefen unb excerpirt braucht nach jener Anfuhrung, bie 
fehr wohl erst aus zweiter Hanb stammen kann, noch nicht angenom- 
men zu werben; bie nistoria iucunda memoratu et miranda ftimmt 
fehr wohl zu ihm, ber eine befonbere Vorliebe fur 7r«(,ttFotz« hatte ; 
nach bem Urtheil bes Epikureers Velleius bei Cic. de deor. nat. 1 13, 34 
^ueriiibus labulis rekersit libros' unb Plutarch im Leben bes 

19) Die meisten Hff. bieten bas neunte, f. m. Anm. z. b. St. 1 246, 7 
m. Ausg. 

20) Es sieht bas fast wie ein verlorenes Lemma aus; wenn bas 
ber Fall ist, fo wurbe bies Bruchstucl bie Vermuthung Mercllins (Iahrbb. 
a. a. O. S. 707 A. 17) von ber Unvollslanbigkeit ber erhaltenen Lemmata 
bieses Buchs bestatigkn. Wenn berselbe mit vollem Rechte fur Unterjuchung ber Vollstiinbigkeit bes 19. Vuchs ebenbaselbst auf bie Notiz Iahns xrois^. 
zu Perf. S.OXVI verweist, wonach sich in einer Berner Hf. 029^ XXI 
lidri 19 ̂ .Fsilii nootium ^.ttioaruin befinbe, fo wirb es ihm iutereffant 
fein, zu vernehmen, bah bas (nach einem auch fonst mehrfach begegnenben 
Irrthume in ber Biicherzcihlung) vielmehr bas 21. Cap. bes 17. Buches ist, wie auch bereits eine jungere Hanb bie richtige Zahl lid. 17 ubergefchrieben 
hat, was ich bei Durchsicht ber Hf. 1846 angemerkt habe. - Im Namen 
bieten bie Hff. ben fruh in ben Ausgg. gebefferten Schreibfehler ^oetioi, der einen Augenblick stutzig machen kann: bes jiingern Heraclibes Pont. 
^o^«t warm, wie erwahnt, in phalaecisd^em Mahe gefchrieben, ber iiltere 
hatte sich auf bem Gebiete bes Drama burch seine bem Thespis unterge- 
fchobenen Tragobien verfucht (f. nur Nauct tra^. Or. fr. S. 647 fg.), wobei 
bie angebliche Schrift 6s rodug vostiols (Roulez v , S. 37) > billig u aus bem 
Spiele bleibt. 

v , 37) > u 
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Camillus c. 22 bezeichnet ihn als ̂v^cocf^^ xa/ 7rX«f7^ar/«52l). Anbe- 
rerfeiis aber wtrb eine unbefangene Beobachtung zundchft im Allgemeinen 
bie Richtigkeit ber von meinem jungen greunbe Kretzschmer vorgezeichneten 
Grunbzuge fur bie gorfchung nach ben Quellen ber ^octes Attioae aner- 
kennen, wonach es nicht geftattet ift, einen Schriftfteller hinein zu brin- 
gen, ^eviius 6ellius nusquam meminit, nisi ubi ipsa res dedarat' 
(a. a. O. S. 3) unb wonach namentlich bei Heranziehung griechifcher 
Quellenfchriftfteller bie grohefte Behutfamkeit zu beobachten ift (ebenb. 
S. 11 fgg.): Beides macht bebenklich bei ber Annahme bes dlteren 
Ponticus, nicht bei ber bes jungeren, ber als ein langere Zeit in Rom 
lebenber Grammatiker, felbft wenn keine lateinifch gefchriebenen Arbeiten 
von ihm anzunehmen stnb, boch ber Kenntnih bes Gellius in viel un- 
mittelbarere Ndhe geruckt war als fein alter Namensgenoffe unb ben 
wir wenigftens mit Wahrscheinltdhkeit noch einmal bei Gellius sinben. 
Zubem aber vernahm man wenigftens in feinem Plauberftubchen auch 
Qistoriae lucundae memoratu unb mirandae: bafur fpricht fchon 
zundchft bie gorm biefer Schrist; berfelben war bie Einkleibung ber 
sermones convivaies gegeben22), bie in bunter Abwechfelung unb in 
pikanter gorm de rebus omnibus nonnuiiisc^ue aliis hanbelten 
unb bie nach Anmuth ber Darftellung wie nach uberrafchenber Neuheit 
bes Inhalts trachteten; bah Heraclibes hierin nicht zuruck blieb, Idht 
sich felbft aus ben fpdrlichen Reften ber ̂l7^«t erkennen, bie, wie 
wir gleich ndher ins Auge fassen werben, auch bie nistoria kabuiosa^ 
an bie man zundchft bet ben von Gellius gebrauchten Vezeichnungswor- 
tern benken wirb, beruhrten unb zwar gerabe in befonbers interessanter, von 
ber gemeinen Ueberlieferung abweichenber Weise^), fo bah wir kaum 
noch bes ausbrucklichen Zeugnisses bes Artemiborus Onirocr. IV 63 

21) Vgl. noch Timaeus bei D.L. VIII 73. Brandis Handbuch II 3, 1 
S. 5 A. 13^ nebst den einschrankenden Bemerkungen des von ihm angefuhr- 
ten Roulez S. 45 (vql. 42) faa. und Deswerts S. 34faa. 

22) S. Ath. XIV S.649o. Meineke Anal. S.378. Man erinnert 
sich babei, bah auch Heraclibes Lehrer Dibymus ̂̂ 7lol7,«x« geschrieben 
hatte, vgl. Veccarb ds sonoi. in Horn. II. Venotis Vsrol. 1850 S. 30. 
M. Schmibt a. a. O. S. 368 fgg. uub iibcr biese gauze Art von gelehrten Unter- 
haltungen bie anmuthige Ausfuhrung von Lehrs de Arist. stud. Hoin. 
S. 213 fgg., f. auch Lauer Gesch. b. hom. Poesie S. 12 fg. 

3s3) <V. Htemele a. a. v. S.379sg. 
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beburfen, toon bem ben £e§*en augbrfidftt* Iotoqioii %evai xai utqi- 
moi beigelegt toerben. ©ana* glaube i* mi* bafyin neigen 311 mufs 
fen, au* bier ben jitngeren £eraclibe§ $onticu3 §u toerfte&en. 

(55e^en fair nun no$ etnmal gurudf, fo ertnnern n?tr un3, ba^ 
bte 8e§dben etne ©treitfd&rtft ruaren: ovtoq, ̂ ei^t eg in bem me&rfa# 
dttrten 3lrtifel be§ 6uiba^; insidrj ijxovosv "AnsQog %ov 'Aqi- 
ot&qxov ixa&riTOv evdoxi{LOvvTog xuva rrjv cPcj/xt]V noXXd re 
tov Ji'dvpov (noXXovg %s uXXovg xai xov J.? f. 5lnm. 13) Sia- 

ovqovtqq eyqaxps jlistqco 2an<put(jj ijioi Qalaw'w (Jifiki'a y 
dvo€Q[itfvevTa xai nollfjv ttjv anOQiav e/ovra nQOpallo/udvcov 
tfli rj /LiaT co v, a Tiva Aeoxaq exaleoev sig 'Pcifttjv de xo/niaag 
xai tov "AneQog xajacpavsig*4) xarifxsivs oxokaQXwv ev av- 

rfi u. f. to. Tlit biefem angeblicfeen 21 pet, obn?o^l er felbft in S3ern* 

1)axty$ gried?. £tt. ©ef*. I3 567 ft* etn $lafe*en erobert 1)atf fte&t eg 

aber nun ntd&t tntnber bebenlltdfe ati mtt §li$. ©ie Ueberlieferung 

jundd&ft bietet nic^t etnmal bte t)u(gdre£elart^/rf^o^ fonbern iiber« 

etnfttmmenb an betben Stellen "AnsQcog ober aneQcog2h) - bamtt 

ift alfo jjene t>on t>orn^erein afe -iftotfybefyelf be^etd^net. S)ie gorm, bte 

fur benfelben getodfytt ift, Idfet ft* f djiifcen 26); Stper felbft aber ift ganj 
unbefannt, unb ba er eben nur etn ®efd)6pf ber Gonjectur ift, fyat er 

ni*t einntal bte SRiidEftcfyt ^u forbern, bte ©U^ toon Ueberlieferungaroe* 

gen in Slnfpru* nefymen burfte. S)emna* ift toon SBeftermann *Av- 

TSQwjog, toon S3ergf "Aone Qog toerntut^et morben: ©rdfen^an, inbem 
er btefem SSorf*lage betftimmt, fu*t guglet* Sbentttdt be^ Slntero^ 
unb be3 Sl^er gu ermeifen27), 2lu* bier fei e§ mir erlaubt, tneine 

58ermuftung etnfa* 3U begriinben, ba^ *Ani<x>vogi*) gu f*reiben fei. 
33eben!lt* gegen biefelbe nta*t mi* freilt* felbft aund*ft, ba^ fte 

24) xQttTTiov (pavslg, eute mtr mttgetfjetfte SBermutljung meineS 
^mtSgenoffen unb greimbeg 5lrnolb ©chacfcv, crfdjetnt mtr ̂ robabler al8 
bte gan^e 9?et^e bcr bt^crtgeu SSorfd)Iage: xujayavwv obcr xaTaipQovtov 
(xaTct(pQovriaag) 53erg!, xaravaardg @idfcnl)an, xaxaig ayaviG&ivxog ober 
xaTcty(oviG&£vTog Wl. <2>d)mibt, xccTucpqvag Uiitct)^ an ben obeu a. O. 

25) Sun ber erfteu cmseutanDergejerrt tn antQ wg m V, ber jur jruet* 
ten ntdit ernoabnt toirb. 

26) @. 2fletnefe a. a. O. @. 377 3t. 1. 
27) 21. a. £). Ill 61 fag. 
28) Ober etroa ̂AnnCwvog? togl. ftttfdjl de Oro et Orione ©.72. 
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paldographifch nicht ganz leicht ift, obwohl nicht fo weit abliegenb als 
es beim erften Anblick erscheint, bann aber, bah Apion hier als Schu- 
ler bes Ariftarch29) bezeichnet werben wurbe. Denn es ift bekannt, 
bah er erheblich von ihm abwich unb sich ber crateteilchen Seite unb 
Weise zuneigte3"). Aber er ging boch nicht nur von ber alexanbrini- 
fchen Schule aus, fonbern er war auch3^) nach Theo ihr Haupt unb, 
wie ber Herausgeber bes Suibas ihn32) einen ber letzten Ariftarcheer nennt, 
fo burfte auch bieser selbst ihn als Schu'ler bes Ariftarch bezeichnen. Es 
liegt babei ganz in seinem fahrigen unb hod)fahrenben Wesen, bas of- 
fenbar jeber tieferen fittlichen Grunblage entbehrte, bah, wie er vom Ariftarch, 
bem Urvater feiner Stubien, sich in genialischer Leichtfertigkeit absprin- 
genb emancipirte, fo er auch gegen Dibynms sich wenbete trotz ber Banbe 
perfonlicher Dankbarkeit, bie ihn an biesen hdtten feffeln follen, ba er 
H^e/1505 bes Dibymus war33). Um fo erkldrlicher ift, bah ein treuer 
Schuler unb Anhdnger bes Dibymus bie ganze Fulle feines Zorns 
uber ihn ergoh. Dah aber bas Verhdltnih zwifchen Dibymus unb Aper 
kein gutes geblieben fei, wirb man schon aus ber hervortretenben Dis- 
crepanz ber wiffenschaftlichen Richtung unb Anschauung annehmen 
burfen. Zwar war Dibymus keineswegs fclavifch bem Ariftarchus er- 
geben unb sprach offen seine Abweichung von ihm aus, wie er Irrthu- 
mer ber Schultrabition tabelte3^), aber mit ernstem, eisernem Forfcher- 
fleih unb liebevoller Treue versenkte er sich ganz in bas Stubium bes 
grohen Altmeifters homerischer Kritik unb brachte mit emsigfter Veharr- 
lichkeit unb echt philologischem Streben bas gesammte Material berselben 
in ber Form eines georbneten Apparats zur Anfchauung unb verglei- 
chenben Ueberficht auch mit anberen Beftrebungen, - > fo muhte Apion 
sich im vollften Gegensatze zu ihm fuhlen. Dah beibe einmal gemein- 

29) Aristonicus vermuthet als Lehrer des auch ihm unbekannten Aper 
(oder Asper) Osaim a. a. O. IV14 A. 9. 

30) @. SefyrS in ber fdjbnen ©djilbevung be8 Apton quaest. ep. diss. I 
@. 25 fg. 31 fgg. €>engebufdi diss. Horn, prior ©.60. 

31) @uib. s. Y.knC(ovIl,&82, 6 £l)M). 
32 @r. «. @. I3,567.oal.II2, 1, 161. 170 fa. 
33) Smb. a. a. £)., ugl. 2R. @djmibt a. a. D. ©. 7. IX fa. 
34) 3$gf. Se^rg de Arisfc. stud. ©. 20fg. &u sohol. II. JBlll; 33eo 

cavb a. a. D. ton. 44; iiber 2)ibi)muS Homer, ©tubten iiberhaupt f. ?ehr8 
@. 18 fgg., t)g(. ©cccarb @.26 (32) fgg. 9J^. Schmtbt ©.112 (211) fgg. ©en* 
gebufd) diss. prior ©.35. 23ernHarbt| a. a. O. II2, lf 151. 160. 
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sam gelegentlich einer . grammatif chen Specialitdt genannt werben 3^)' 
beweist boch gegen ein folches Mihverhdltnih fchwerlich etwas, unb 
felbft stdrkere Spuren fruherer Harmonie konnten fpdterer Difsonanz 
gewichen few. Dagegen paht nun bie ganze Art ber ©egenfchrift bes 
Herakleibes vortrefflich fur Apion, der, wie wir lvissen3^), zu Claubius 
Zeit, alfo mtt Heraclibes gleichzeitig, wieber in Rom war: bie mannig- 
faltigen bunten Schusseln bes gelehrten Gastmahls, gegenuber Uptons 
Kreuz- unb Querzugen auf ben verfchiebensten wissenfchaftlichen Gebieten, 
bas Hervorfuchen von loro^/cez ^k^«5 x«i «r^t?rrol gegenuber ben 
Iagb- unb Wunbergefchichten bie Apion meist als ob er ste felbft er- 
lebt ober gefehen auszukramen liebte3?); bie gewdhlte Form erinnert 
nicht minber baran, bah auch Apion ^ua68tion63 8o1vit'3»). Auch 
baraus konnte man verfucht fein eine befonbere Beziehung zwifchen 
Heraclibes unb Apion abzuleiten, bah Suibas u. b. W. ̂ ^rk^co^ 
UNO tonoro bie ©leichzeitigkeit bes Anteros mit Heraclibes unb beffel- 
ben Schulerverhdltnih zu Apion betont, wenn es nicht babei noch nd- 
her ldge, an Veziehungen bes Anteros felbft zu Heraclibes zu benken39). 
Trotz ber fpdrlichen Kunbe uber Heraclibes Leschen bagegen tritt eine 
nahe liegenbe Beziehung auf Apion hervor : Apions Hauptwerk waren 
bie ̂ /t)7ii-lttx« unb auch auherbem behanbelte er beildusig in 
anberen Schriften Aegyptifches : bie emzige Stelle aber bie uber ben my- 
thifchen ©ehalt ber Heraclibifchen Leschen eine Auskunft giebt, fuhrt uns 
zu ber Stdtte bes Tobes bes Kanobus unb weist auf eine befonbere, von 
ber fonst (unb von Apion ?) uberlieferten abweichenbe Angabe uber bie 
Tobesart besselben hin^); bah aber Apion sich gerabe mit ber nach 
Kanobus genannten Stabt unb auch mit ihrem mythifchen Urfprunge 
befchdftigte, zetgt bie ausfuhrliche Erorterung bet Eustath. zu Ob. 

35) 33et(£f)oerobo«cu8l75, 20 ®at«f. 1393 ^f. (@<f)tmbt Did. dub. 
sed. fr. 11 ©. 403) . . ol 6k neql JCSv^iov xal !dn((ova diet rov co xU- 
vovtiiv avedoyoog, olov Ntdwvos. 

36) @uib. s. v.^Titwv, t>ql. Mr$@.3 Anm.* 
37) 2el)i8 qu. ep. @. 4 fgg. unb fcgl. bte fu'ftortfdjen gragmcnte bet 

2«uttei-III5O8fgg. 
38) 8eljr« @.27. 
ayj ^:« t|t oas auaj tion luc. ̂cgmtot |ur 2O5e|termann« 2i5ermutgung 

idvrtQonos geltcnb gemacht iDovben. 
40) Etym. Uud. ©. 297, 4i) uad) oer cinbentcn ̂sevue||erung 

3. ®. ©djneibers unb 9iitjch(«, t>gl. 2Weinefe a. a. O. ©. 379 fg. 
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S 563 41), (HXvaiov sc. neSiov) ̂Ani'cov Sh xaTcwxevdtyi Trjv 
nSQt Kdvcofiov xal ZecpvQiov nedidSa ovtco xXq&fjvai naqa 
ttjv tov Neikov tkvv u. }. to, unb nadfyfyer o J' ai'rog "keys i xai 
OTt nsiQura yui'qg o noirjTrjg svrav&u (prjoiv ov ta ngog 
Qxeavov, dXlu xa ixst nQog rfj xura Nstlov Sahaoar^ xafru. 
xai Alozvloq ilncov ($rom. 844) 

eoTiv nolig KdvwfioQ ioxdrrj y^ovog' 
nuaa yuQ ayyjakoq io/drr] ydovoq' dio y.al MsvsXuiTtjg vof.iog 
ixst, cog rtjg TOiavjrjg ytjg vno Msv eldo) noxe yevo^hrjg, tt)omit 
luir benn beina()e unau§meid}lid& avid) bet feinem ©teuermanne ange* 
langt ftnb. Unb fomtt mag id? jtoar ni^t benjelben ®rab t>on 6icfeers 
^ett fur bie »on mir t?orgef(felagene SBefeitigung be£ Slper anfpre^en 
aU 'ni bie fcorfyergefyenbe be§ G(t§ - aber boc^ fc^ien mir fo 23iele§ 

^ier gufammen^utreffen, ma§ auf Slpion ̂ tnbeutet, ba& ic^ aud& biefc 
$ermutfyung nicjfet ^urudtMten modte. 

©retfsroalb. 
2ft. £erfc. 

41) »gl. &$r« a. a. £). @.25fg.; Sutler fragm.hist. Gr. Ill 511 
JU fragm. Aegyptiac. ex lib. inc. 8. 


