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ZUM GEBRAUCH DER GRIECHISCHEN LEHNWÖRTER 
BEI CATULL 

Teivas Oksala 

Catull und sein Zeitgenosse Lukrez stehen an der Schwelle der augustei
sehen Klassik, die in mancher Hinsicht den Höhepunkt der römischen 
Dichtung bedeutet. An ihrer sprachl~ichen Leistung kommt man nicht 
vorbei, wenn man die sprachliche Reife der augusteischen Klassiker 
verständlich zu machen versucht. 1 Wenn man den stilistischen Wert der 
griechischen Sprachelemente bei CatuH situdiert, 2 liegt es am nächsren, 
den Dichter in der Entwicklungslinie von Ennius und Plautus bis V ergil, 
Horaz und Propetz zu betrachten. Von den Zeitgenossen bieten sich 
Cicero, der ja den Höhepunkt der römischen Kunstprosa bedeutet, und 
Lukrez am nächsten zum Vergleich an. Eine lexikalisch-statistische Über
sicht, die sich in der Form eines alphabetischen Verzeichnisses an die 
herkömmliche Dreiteilung in Polymetra, Carmina longiora, Epigrammara 
hält, bietet die zuverlässige Grundlage für die stilistischen Einzelinter
pretationen. Es erscheint angebracht, alle Lehnwörter - auch die völlig 
eingebürgerten und naturalisierten - nach unserer linguistischen Kennt
nis darzustellen, aber das Hauptaugenmerk auf die Fremdwörter zu richten, 

1 Es handelt sich hier um eine Vorstudie zu meiner Arbeit "Studien zum Gebrauch 
der griechischen Lehnwörter bei den Dichtern der Augusteischen Zeit", die noch 
in handschriftlichem Zustand vorliegt. Daraus schöpfe ich meine Kenntnisse 
über dies bezügliche Fragen. 

2 Es gibt schon einige Abhandlungen zu diesem Thema: L. Sniehotta, De vocum 
Graecarum apud poetas Latinos dactylicos ab Enni usque ad Ovidi tempus usu, 
Breslau 1903, 74-75; A. Ronconi, Quae Catullus ex Graeco ascita usurpaverit, 
AIV 19'39/40, 717-755; A. Dubois, Grammaticae in Catullum observationes 
potissimum ad ea pertinentes, quae archaismi et hellenismi dicuntur, Paris 
19'03. 
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weil diese in erster Linie eine stilistische Funktion ausüben. Demgernäss 
werden wir zwischen dem eingebürgerten Lehnwort (z.B. poena) und 
dem Fremdwort (z.B. heros) unterscheiden. 3 Die griechischen Eigennamen 
werden als V ergleichsmaterial herangezogen, weil sie eine grosse assozia
tive und euphonische Wirkung bestitzen. Dagegen bJeiben die anderen 
Gräzismen (syntaktische Konstruktionen, Bedeutung:s[ehnwörter, Lehn
übersetzungen, Neologismen nach griechischem Muster) aussethalb unserer 

Betrachtung. 

1. Alphabetische übersieht ( eingebürgete Lehnwörter in den KlaJmmern) 4 

C.1~60 61-68 69-· 116 
erstmals 

Vergleichspunkte bei 

aer 1 Einn. Cic. Lucr. poet. 
aertus 1 5 Catull.? Lucr. Cic. Varro At. poet. 
aether 1 Enn. Cic. Lucr. poet. 
aetherius 1 Catull.? Lucr. Cic. Varro At. 
amaracus 1 Catull. vgl. amaracinus Lucr. 
ambrosia 2 Varro Cic. Lucr. Verg. 
aura 2 6 Enn. Cic. Lucr. poet. 

(bacchari) 2 Plaut. Cic. Lucr. usw. 
( balnearius) 1 Cic. vgl. balneum Plaut. 
barathrum 2 Plaut. Lucr. Verg. poet. 
(barbarus) 2 Naev. Cic. Lucr. 
bombus 1 Enn. Lucr. Varro 
Boreas 1 Catull. Nep. 
(bracchium) 3 Plaut. Enn. Pacuv. usw. 
( bracchiolum) 1 Catull. 
(buxifer) 1 Catull. vgl. buxum Enn. Verg. 

3 Für Fremdwörter halte ich nach Leumann-Hofmann-Szantyr II 759' "Entleh
nungen, deren fremde Herkunft noch allgemein oder doch wenigstens in gebilde
ten Kreisen gefühlt wurde" und für eingebürgerte Lehnwörter "jene, die lautlich 
und morphologisch in den neuen Sprachkörper bereits eingegliedert waren und 
nicht mehr als fremde Elemente empfunden wurden". Meine Grenzziehung 
stimmt in den meisten Fällen mit Menge-·Güthlings Wörterbuch überein. 

4 Zum Vergleich eignen sich M. N. Wetmore, Index verborum Catullianus, Bil
desheim 1961 und V. P. MacCarren, A Critical Concordance to Catullus, Leiden 
1977. 
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C.1-60 61-68 69-116 
erstmals 

Vergleichspunkte 
bei 

1 Plaut. Cic. Lucr. usw. 

1 Catull. vgl. calathus Verg. 

1 Enn. Lucr. Verg. pJet. 

1 Catull. 

4 1 Enn. Lucil. Rhet. Her. Cic. Lucr. 

1 Catull. Plin. 

1 Varro Cic. Lucr. usw. 

1 Naev. Lucil. Cic. usw. 

8 Plaut. Lucil. 'Catal. 

1 Ace. Cic. Hor. 

1 4 Enn. Lucil. Cic. Lucr. poet. 

2 C.atull. Cic. ~Catal. comans Verg. 

1 Cic. Lucr. Hor. 

1 1 Plaut. Cic. Lucr. 

2 Lucil. Catai. 

1 Catull. Cic. 

1 Plaut. Prop. crocus Lucr. Cic. 

1 Enn. Verg. Hor. 

2 Varro Cic. Lucr. C.atal. Verg. 

1 1 Catull. Hor. Verg. Ciris 

1 Plaut. Lucil. Cic. Hor. 

1 Catull. Apul. 

1 Catull. Verg. vgl. euan Enn. Lucr. 

2 ~Enn. Plaut. Verg. Hor. Prop. 

1 Cic. Verg. ~Hor. 

1 Plaut. Cic. Lucr. 

1 Varro Lucr. 'Cic. usw. 

1 Lucil. Cic. Moreturn 

1 Plaut. Lucil. Cic. 

1 :Catull. Varro 

1 Cic. Verg. Hor. ,Moretum 

1 Catull. Verg. Prop. Culex 

1 Plaut. Cato Verg. Hor. 

2 Catull. Sen. contr. 

1 Naev. Cic. Hor. 
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69-116 
erstmals 

C.1-60 61-68 bei 
Vergleichspunkte 

heros 4 v:arro Cic. App. Verg. (6mal) Verg. Hor. 

Resperus 5 Catull. Cic. Varro 

(hilaris) 1 Plaut. ·Cic. Lucr. 

(hilarare) 1 Catull.? Cic. 

(hora) 1 2 2 Plaut. Cic. Lucr. 

hyaci1~thinus 1 Catull. vgl. hyacinthus Culex Ciris Verg. 

hymenaeus 4 Plaut. Pacuv. Lucr. Verg. poet. 

iambus 3 Catull. Cic. Hor. 

tO 33 Plaut. Verg. Hor. 

labyrintheus 1 Catull. vgl. labyrinthus Varro Verg. 

leaena 1 1 Catull. Plaut. (propr.) Verg. lea Lucr. 

(leo) ,1 1 Naev. ·Cic. Lucr. 

Maenas 2 Catull. Prop. 

magus 2 Catull. Cic. Hor. 

(malum) 1 1 Plaut. Cato Lucr. 

(marmor) 1 Enn. Cic. Lucr. 

melinus5 1 Catull. Plin. 

(mimice) 1 Catull. mimicus Cic. 

(mitra) 2 Afran. Lucil. Cic. Lucr. 

mnemosynum 1 Catull. 

(moechus) 2 Plaut. Cic. Hor. 

(moecha) 5 1 Plaut. Hor. 

(moechari) 2 Catull. Hor. 

musa 1 3 1 Enn. Lucil. Cic. Lucr. usw. 

myrtus 2 Plaut. Cato Verg. Hor. 

(nauta) 1 Plaut. ·Cic. Lucr. 

(navita) 1 
Nereine6 1 Catull. O·pp. Quint. 

Nereis 1 Catull. Verg. Hor. 

nothus 1 1 Catull.? Lucr. 

5 P. Oksala, Adnotationes criticae ad Catulli carmina, Helsinki 1965, 81-82; ich 
habe seinen Korrekturvorschlag zu C.66, 7 8 für milia codd. akzeptiert: melina 
(etwa 'Quitten öl') multa bibi. 

6 Haupts Korrektur für nectine V; vgl. Neptunine Ellis, das als eine Hybride 
allgemein verworfen wird. Vgl. Nerine Galatea Verg. ecl. 7,3 7. 
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C.1-60 61-----<68 69'--116 
erstmals 

bei 
Vergleichspunkte 

1 Plaut. 

2 1 Liv.Andr. Cic. Lucr. 

3 2 Enn. Cic. Verg. Hor. usw. 

1 Plaut. Cato Cic. usw. olea Lucr. usw. 

1 Plaut. Lucr. Verg. Hor. 

1 Plaut. Cic. Cato V arro 

2 Catull. Hor. 

2 Catull. Verg. Prop. 

1 Plaut. Cic. Verg. Hor. 

1 ~Catull. Cic. 

1 Catull. Mart. 

1 ~Catull. 

2 1 Lucil. Mart. 

4 Plaut. Pacuv. Lucil. Lucr. usw. poet. 

1 Catull. Phaedr. 

3 Sisenna Cic. Verg. Prop. 

1 Cato Cic. Varro 

1 Plaut. Hor. 

2 Catull. Cic. vgl. podagrosus Plaut. 

3 Plaut. Ace. Cic. Hor. 

2 3 1 XIItab. Cic. Lucr. 

2 Plaut. Cic. 

7 Plaut. Enn. Cic. Lucr. usw. 

1 1 Plaut. Enn. Cic. Lucr. usw. poet. 

1 Plaut. Enn. Lucil. Cic. Lucr. usw. 

,1 3 Liv.Andr. Lucil. Cic. 

1 Cato Varro 

1 3 '1 Catull.? Lucr. Verg. Hor. App. Verg. 

1 Catull. Cic. 

1 ~Catull.? Lucr. Cic. Verg. Hor. 

1 Enn. Cic. Verg. Hor. 

1 Catull. 
1 Plaut. Cic. Hor. 

1 Lucil. Cic. 

1 Plaut. ~Cic. ~copa 
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C,._-60 
I erstmals 

61-68 69~1 bei 
Vergleichspunkte 

I 

(talentum) 1 Plant. Cic. Verg. Hor. 

thalamus 3 Catull. Verg. Hor. Prop. Ciris 

thiasus 2 Enn.dub. Verg. 

Thyias 1 Catull. Verg. Hor. 

thyrsus 1 Ace. Lucr. Verg. Hor. Prop. 
tympanum 4 Plaut. Lucr. Varro Verg. Hor. Prop. 
typanum 2 Varro 

Zephyrus 1 1 Catull.? Lucr. Verg. Hor. Prop. usw. 
zona 1 1 Plaut. Verg. Hor. Prop. 

(zonula) 1 Catull. 

In unserer Liste kann man zuerst diejenigen allgemein poetischen 
Fremdwörter unterscheiden, die sich seit Plautus und Ennius in der 
lateinischen Dichtersprache völlig eingebürgert haben, ohne ihren grie
chischen Charakter einzubüssen: aer (bzw. aerius 6mal), aether (bzw. 
aetherius), aura (8mal), coma (S,mal), pelagus ( 4mai), pontus (2mal). Von 
diesen 28 Be1egen sind 23 in den längeren D~ichtungen, die ja sozusagen 
am meisten dichtersprachlich sind. Das \Y/ ort coma verwendet unser 
Dichter noch nicht am Ende des Pentameters wie die augusteischen Ele
giker, deren Lieblingswort es wurde (Prop. 30mal, Tib. 29mal). SoJche 
alte poetische Entlehnungen, die in der augusteischen Klassik weiter
leben, sind neben den obengenannten noch barathrum, calamus, carbasus, 
chorus, euhoe, io, nympha (schon Liv.Andr.), Oceanus, purpura, purpureus 
(schon Liv.Andr.), scopulus, tympanum, zona. Es fehlen bei Catull z.B. 
antrum (erst von Vergil eingeführt), astrum (erstmals bei Lukrez; vgl. Cic. 
42mal, Verg. 29mal), cithara (erstmals bei Lukrez; vgl. Hor. 13mal), lyra 

(erstmals bei Varro; v gl. Cic., Hor. 16mal, Prop. 13mal). 
Unter den Sachgebieten, mit denen das Lehngut verbunden ist, hat die 

m y t h i s c h e Welt, die R e i i g i o n und der K u 1 tu s inbegriffen, den 
Vorrang: z.B. ambrosia (2mal), heros ( 4mal), hymenaeus ( 4mal), magus, 

mitra, soccus, thalamus ( 3mal). Die Wörter labyrintheus ( C.64,114) samt 
malum und zona (C.2a,2-3) gewinnen mythische Assoziationen aus dem 
Kontext. Besonders sind einige Eigennamen zu erwähnen, die als Meto-
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nymien gebraucht werden: Amphitrite ( C.64,11), Boreas, Eous, H esperus 

(5:mal), Oceanus (5mal), Tethys (C.66,70; 88,5), Zephyrus (2mal). E.ine 
durchaus griechische Färbung tragen auch die mythischen. Gruppennamen: 
Eumenis, Hamadryas, N er eine, N ereis, nyrnpha, Satyrus, Silenus. Die or
giastischen Kulte des Bacchus und der Kybele werden in C. 63 und 64 
durch griechische Entlehnungen charakterisiert: bacchari (2mal), bombus, 

cyrnbalurn (2mal), euans, euhoe (2mal), Maenas, orgia (2mal), thiasus, 

thyrsus, tyn1panum (4mal), bzw. typanun1 (2mal). Von den 69 BeJegen 
aus diesem Gebiet entstam~men 56 den längeren Düchtungen. 

Das B u c h w es e n und die Poetik setzen griechische Entlehnungen 
voraus: carta (5mal), chorea, chorus, epistolium, hendecasyllabus (2mal), 
ian1bus (3mal), rnusa (5·mal), palimpsestos, papyrus, poema (3~m::tl), poeta 

(7mal). Zum Vergleich kann hierbei Horazens Ars poetica mrit ihrer gros
sen Fremdwörterfrequenz herangezogen werden. Die Mehrzahl von Be
legen (22 von 30) gehört zu den Po~lymetra. Bs mag hier festgehalten 
werden, dass Catull den Musen weniger farbenreiche Individualnamen 
verleiht als Horaz (nur Urania C.61,2; vgl. die Periphrase patrona virgo 

C.1,9). 7 

Weiter kommen Entlehnungen vor, die im allgemeinen auf die h e 1-
1 e n i s c h e Kultur oder Zivilisation hinwerisen: catagra·phus, conchylium, 

grabatus, n1nemosynum, onyx (2mal), purpura, purpureus ( 4mal), stro

phiun1, zona (2mal), zonula. Die Fremdwörter ephebus, gymnasiun1, bzw. 
metri gratia guminasium, palaestra, stadium weisen direkt auf die hel
lenische Poliskultur (C.63, dazu später). Manche von diesen (ephebus, 

gymnasium, palaestra, platea, purpura, strophium} zona) sind schon bei 
Plautus belegt, der ja dem römischen Publikum eben die hellenische Polis
welt vor Augen führte. 

Die Sc h impf w ö r t er, die aus dem S e x u a 11 eben stamtnen, 
sind geradezu typisch für die Catullischen Invektiven: cinaedus (8mal), 
rnoechus (2mal), moecha (6mal), moechari (2·mal), pathicus (3ma1). Von 
den Belegen sind 17 aus den P!oly:metra, drei aus den Epigra~m·men, und 
nur ein Beleg stammt aus den längeren Dichtungen. Es sei festgestellt, 
dass cinaedus (P~laut .. , Lucil., 8 CataL) und pathicus (LuciL) nicht mehr 

7 Vgl. T. Oksala, Religion u. Mythologie bei Horaz, Helsinki 19)3, 77-85. 
8 V gl. sogar die groteske Bildung moechocinaedus 105 8 Marx, die keine Ent

sprechung im Griechischen hat. 
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von den Augusteern gebraucht werden, wohl aber später (Mart. o. Plin.). 
Von den anderen Sachgebieten kann man die P f 1 a n z e n n a m e n 

erwähnen: amaracus, buxifer, cala:mus ('Rohrpfeife'), crocinus, cupressus, 

hyacinthinus, rnalum, nzelinus, nzyrtus, oliva (bzw. oleum,. olivum), parthe
nice, phasellus (3mal in übertr. Bed.), platanus, roseus. Vergils Georgica 
sind hier zum Vergleich heranzuziehen. 

Unter den 126 Lehnwörtern gibt es 40 Erst m a 1 s b e 1 e g e bei Catull. 
Dazu kommen etwa sieben Fälle, bei denen man die Priorität nicht mit 
Sicherheit entscheiden kann (in unserem Katalog mit einem Fragezeichen 
versehen). 9 In manchen Fällen beruht die Erstmaligkeit auf einem reinen 
Zufall und bedeutet keineswegs die Einführung des betreffenden Wortes 
( aerius, atherius, conzatus, crepida, nzimice, nzoechari, podagra, roseus). 
Die catullische oder neoterische Originalität spiegelt sich vielleicht einiger
massen in den Derivata mit den lateinischen Deminutivsuffixen ( brac

chiolum, sacculus), im Gebrauch der griechischen Deminutivformen ( ca

lathiscus, epistolium), die kaum eine Nachfolge gefunden haben, in der 
Neigung zu den gr~ieohischen Adjek1tivabJeitungen (carpatinus, crocinus, 

hyacinthinus, labyrintheus) und in den metrischen Nebenformen gurnina

siunz und typanum, die beide auch bei Varro belegt sind. E~inige Fremd
wörter sind wegen ihrer Einmaligkeit hervorzuheben, weil sie kaum Fort
setzer gefunden haben: calathiscus, carpatinus, catagraphus, epistoliurn, 
hendecasyllabus, mnemosynum, N er eine, parthenice. Das \Y/ ort papyrus 

wird nicht von den Augusteern gebraucht, wohl aber von Martial und 
Juvenal. Einige dagegen erfahren eine signifikante Verwendung in der 
augusteischen Klassik: Boreas, Baus, euans, Hamadryas, Maenas, N ereis, 

onyx, orgia, thalamus, T hyias. 

2. Statistische Zusammenfassung 

Die statistischen Ergebnisse des oben dargestellten Verzeichnisses lassen 
sich wie folgt zusammenfassen. Um die Frequenzzahl anschaulich zu 
mCl!Ghen, habe ich die Zah1 der Belege auf die Verssumme bezogen (B·elege 
auf 100 Verse), die nötigenfalls auf Hexameterlänge reduziert wurde. 

9 Es ist kaum möglich, zwischen ~Catull und Lukrez zu entscheiden. Es kommt 
dazu, dass keine Wechselwirkung zwischen diesen Zeitgenossen belegt ist. 
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C.1-60 C.61-68 1C.69L._116 zus. 

Verszahl 780 ·1018 32ü 2118 
Lehnwörter 46 9·1 15 126 
Anzahl der Belege 79 180 21 280 
Frequenz 10 18 .6,5 13 
(auf 100 Verse) 

--- --~-· -~-~---

Fremdwörter 25 62 8 81 
Anzahl der Belege 47 138 11 196 
Frequenz 6 14 3,5 9 
(auf 100 Verse) 

Anzahl der Belege 73 298 29 400 
von gr. Eigenn. 

Frequenz 9' 29 9 19 

griechische 8 30 0 38 
Flexionsformen 

Frequenz 1,0 2,9 0 .1,8 

Wenn wir Catulls Lehnwortschatz mit denen se1ner Zeitgenossen ver
gleichen, so bekommen wir folgende Ergebnisse: mit Lukrez (162 Lehn
wörter) hat unser D1ichter (126 Lehnwörver) 39 gemeinsa·me Entlehnungen, 
mit Ciceros Pto6aschr:iften (55 8) 62, 1 0 mit Caesar (52) 13 und mit Nepos 
(76) 15. 11 Von den Augusveern hat CatuU mit Vergil (293) 12 74 Ent
lehnungen gemeinsam (darunter signifikante Fremdwörter wie z.B. am

brosia, carbasus, Baus, Hamadryas usw.), mit Horaz (308) 13 78 (auch 
signifikante Fälle wie z.B. euh oe, Eumenis, iambus, N ereis), mit Properz 1 4 

10 P. Oksala, Die griechischen Lehnwörter in den Prosaschriften Ciceros,. Helsinki 
1953. 

11 Y. Tiisala, Die griechischen Lehnwörter bei den römischen Historikern bis zum 
Ende der Augusteischen Zeit, Jyväskylä 197 4. 

12 H. Merguet, Lexikon zu Vergilius, Hildesheim 1960. M. N. Wetmore, Index 
verborum Vergilianus, Hildesheim 1961. 

13 D. Bo, Lexicon Horatianum I-II, Hildesheim 1965-1966. 
14 B. Schmeisser, A Concordance to the Elegies of Propertius, Hildesheim 19'72. 
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(196) 59 (von denen 55 auch bei Vergil und Horaz vorkommen), mit 
Corpus Tibullianum 1 5 (77) 32. Unser Dichter steht also im Gebrauch 
der Entlehnungen den Augusteern näher als seinen Zeitgenossen, was 
seinen Einfluss auf die folgende Generation widerspiegelt. Unter den 133 
Lehnwörtern der Appendix Vergiliana gibt es 49 Fälle, die auch bei CartuU 
vorkommen (z.B. cinaedus, grabatus, Harnadryas, heros, nynzpha, stro

phiunz). 

Wenn man die F r e m d w ö r t er frequenz (Belege auf 100 Verse) der 
Dichter und ihrer Werke einander gegenüber hält, so kann man feststellen,. 
dass Catull im ganzen (9 /1 OOV.) den grossen Augusteern V ergil, Horaz 
und Propetz entspricht (bei allen drei auch 9/100V.), dass Catull mehr 
Fremdwörter gebraucht als Lukrez (6/100V.) oder Tibull (6/100V.), wohl 
aber nicht so viel wie Lucilius (16/100V.) und Appendix Vergiliana 
(11/100V.). Am höchsten ist die Belegfrequenz in den längeren Dich-
tungen (14/100V.), w~ie ja hinsichtlich ihrer D~ichtersprache zu erwarten 
ist; zunächst ist diese Zahl mit Vergils Bucolica (14/100V.) und Georgica 
(11/100V.), mit Horazens Ars poetica (14/100V.) und Oden (12/100V.) 
sowie mit dem dritten Buch des Properz (11/100V.) zu vergleichen. Am 
niedrigsten ist die Häufigkeit bei den Epigrammen (3,5/100V.), wie es 
ihrem intimen Charakter und dem knappen Stil ziemt. Die Beleghäufigkeit 
der Polymetra (6/100V.) ist zunächst mit Lukrez und dem Corpus Ti
bullianum (siehe oben) oder mit Horazens Satiren ( 6/100V.) vergleichbar 
(vgl. Catal. 8/100V.). 

Wenn wir die Frequenzzahlen kommensurabel mit den Prosaschrift
stellern transponieren (Teubner-Seite entspreche dabei 3 7 Zeilen in Müllers 
Cicero-Ausgabe), 1 6 so ist festzustellen, dass die Dichter Lehnwörter etwa 
drei- oder viermal häufiger gebrauchen als die Prosaiker: Catull. 5,6 (Teub

ner-Seilve), Lucr. 3,3, Verg. 5,.3, Hor. 6,3, Prop. 5,9, Tib. 4,,1; vgl dagegen 
Cic. 1,5, Nep. 2,0, Liv. 1,1, Caes. 0,9, Sall. 0,9. 

Griechische Eigennamen mit ihrem Klanggehalt (in casu auch Flexions
formen) kommen am häufigsten in den längeren Dichtungen vor (29 / 

15 Le :Corpus Tibullianum. Index verborum et Releves statistiques. Travaux publies 
par le Laboratoire d'analyse statistique des langues anciennes, Universire de 
Liege. La Haye 1966. 

16 P. Oksala, Lehnwörter, 41 Anm. 1 u .. 153 und Tiisala 69'-70, 105-·106, 122 
-124 u. 150..._152. 
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lOOV.), was zunächst dem Niveau der Aeneis (30/100V.), der Horaz
Oden (31/100V.) und der Metamorphosen (27 /100V.) entspricht (vgl. 
dazu Buc. 40/100V., Georg. 17 /100V. u. Epod. 20/100V.). 

Griechische Flexionsformen gebraucht der Dichter sparsam, bei den 
Appellativa nur palimpsestoJ~ (wenn diese Lesart in C.22,5 stim.·mt) und 
aera. Die Eigennamen werden zwar häufiger mit griechischen Kasusen
dungen flektiert, in den längeren Dichtungen 2,9mal auf 100 Verse (C.66 
7,4/100V.; dazu vgl. Aen. 2,7/100V. u. Metam. 5/100V.). 1 7 

3. Anmerkungen zu den Polymetra und Epigrammara 

Es gehört zur Sprachkunst unseres Dichters, einem \Y/orte eine empha
tische Funktion zu verleihen und so die Idee seines Gedichtes eleg~nt 

auszudrücken. Dies stimmt auch hinsichtlich des Lehnwörtergebrauchs. 
In C.4 bekommt das 3malige phasellus eine :oentra1e Bedeutung, so 

dass man von dem Phasellus-Gedicht ('de phaselo' in einer Handschrift) 
sprechen kann. Vielleicht weist es auf einen bestimmten kleinasiatischen 
Schifftypus hin, jedenfalls bedeutet es 'ein leichtes und schnelles Schiff
lein' .1 8 Es handelt sich m.E. sowohl um ein Stilideal, das sich auch in 
dem mühelosen tri1neter iarnbicus purus verwirkEcht, als auch um eine 
nostalgische, wenn auch beziehungsreiche Allegorie des Lebens: sed haec 

prius fuere.· nunc recondita senet quiete ( ... ) . Die Herkunft des Schiffleins 
und seine Seefahrten werden durch suggestive griechische Eigennamen 
wiedergegeben (12 Belege insgesamt); dazu kommen die Flexionsformen 
Cycladas und Propontida samt der "griechische" Vers Amastri Pontica et 

Cytore buxifer. Auch der Gebrauch von poetischen Fremdwörtern coma 

(bzw. comatus) und au11'a ergänzt die Gesamtwirkung. 
Ein Schimpfwort im Vokativ kann das Wesen der angeredeten Person 

von Anfang an bestimmen: cinaede TaUe C.25,4 (vgl. C.33,2); Aureli 

pathice et cina:ede Furi C.16,2 (in chiastischer St~eUung).19 In C.57,1-2 

17 Vgl. Sniehotta 174. Der Verf. behandelt nur jene Wörter, die mit griechischen 
Endungen flektiert werden, und bekommt folgende Zahlen: in lyrischen Ge
dichten 11 I 3 Belege per 100 Verse, in den längeren Dichtungen 33 I 4 Belege 
per 100 Verse. 

18 Kroll, Catull,. zu V.1; Fordyce, Catullus, 96-100 u. dazu Fraenkel, Gn (1962) 
2 60. T'iisala 3 8-3 9. 

19 Zum ·Gebrauch dieser Wörter, Quinn, Catullus (The Poems) 143-144. 
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u. 10 steht eine solche Charakteristik am Anfang und nach der näheren 
Beweisführung noch am Schluss, indem der erste Vers wiederholt wird: 

Pulcre convenit irnprobis c in a e d i s, 
Man~urrae p a t h i c o q u e Caesarique 
( ... ) 
pulcre convenit improbis c in a e d i s. 

Ich möchte annehmen, dass beide Personen sowohl cinaedi als pathici 

gescholten werden: etwa "et Mamurrae pa-thico et Caesari (sc. pathico) ". 2 o 
Im anderen Mamurra-Invektiv (C.29) wird durch Verswiederholung 
cinaede Romule etc. (als Metonymie- Caesar) ein bitterer Schluss gezo
gen: es in~pudicus etc. Diese Anrede enthält eine paradoxale Antinomie, 
wenn Roms eponymer Gründerheros als griechischer Wüstling bezeichnet 
wird (vgl. die parallele Verwertung des Rommythos C.58). In C.42, wo 
die hendecasyllabi selbst angeredet werden, wird durch die Wiederholung 
des 5maligen n~oecha eine ironische palinodische Schlusswendung er
zielt. 21 In C.112 sagt unser Dichter durch die Zuspitzung n~ultus es et 

pathicus, dass N aso sowohl ein aktiver als ein passiver Wüstling ist: alle 
Unzucht selbst treibt und mit sich treiben lässt. Das Lehnwort n~oechus 
in der Ode F uri et Aureli ( cunz suis vivat valeatque n~oechis V.18) ist 
eine signifikante Abweichung von dem lyrischen Stil und vielleicht ein 
Hinweis auf senzitarii moechi C.37,16 (vgl. C.68,103-104). 

D~ie Zuspitzung in C.71 beruht wesentlich auf der signifikanten Wie
derholung des Lehnwortes podagra: ipse perit podagra. Die Süssigkeit 
der kostbaren ambrosia (2mal) und die Bitterkeit des helleborus stehen 
im scharfen Kontrast gegeneinander in C.99,2 u. 14: suaviolunz dulci 

dulcius a m b r o s i a/ suaviolun~ tristi tristius helleb o r o. Der einrah
mende VersAnnales Volusi} cacata carta (C.36,1 u. 20) steht in einer 
humorvollen Opposition zu den hochgestimmten periphrastischen Venus
Invokation o caeruleo creata p o n t o mit der Sequenz von sieben Kult
stätten (ldalium etc.); 22 dazu kommt die mythische Periphrase, die auf 
komische Weise als Metonymie gebraucht wird ( tardipedi deo). 

Die griechischen Fremdwörter und Eigennamen mit ihren mythischen 
Assoziationen bieten Möglichkeit zu einer malerischen Hyperbel. In C.58a 

20 Quinn ad loc. 
21 ]. Evrard-Jillis, La recurrence lexical dans l'oevre de Catulle, Paris 1976, 23·6. 
22 Evrard-Jillis 185 u. 224. 
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wird die Schnelligkeit mit fünf mythischen Beispielen übertrieben. In 
C.35,16-17 charakterisiert der Dichter die Freundin seines Freundes 
durch eine höfliche Geste: Sapphica puella/ musa doctior. Zweimal ver
wendet er die metonymisch gebrauchte Meeresmythologie ( C.88,5-6): 
quantunz non ultinza Te t h y s/ nec genitor n y m p h a rum abluit 0 c e a

n u s; so werden auch Mentulas masslose Reichtümer übertrieben (divitiis 

Croesunz superare) in C.115,5-6: prata) arva) ingentis silvas saltusque 

paludesque (:man beachte die signif~ikante Synaphie) 2 3 usque ad H y p er

b o r e o s et nzare ad 0 c e a n u nz. 

Die Fremdwörter passen weiter zur Charakterisierung der eigenen 
Verse: hendecasyllabi (C,.l2,10; 42,1), papyrus (im Vokat'iv C.35,2), ianzbi 

(C.36,5; 40,2; 54,6). Wie schon festgestellt, bleibt die Musenmythologie 
bei Catull ziemlich farblos. In C.l 05 aber stehen die griechischen Aus
drücke Pipleius und Musae im satirischen Kontrast mit der rusticitas des 
Mentula, auf die durch furcilla hingewiesen wird. 

Zum Schluss sei noch betont, dass die griechischen Lehnwörter keine 
bedeutende Rolle in den eigentlich lyrischen Oden spielen ( C.ll; 34; 51). 
Die Sap1pho-Imitation Ille nzi par esse ist sogar absolut frei von denen. 

4. Anmerkungen zu den Carmina longiora 

4.1. Epithalamien 

In den beiden Hochzeitsliedern ist der traditionelle Refrain das sicht
barste griechische Element: in C.61 o Hynzenaee Hymen/ o Hynzen Hy

menaee als Invokation (4mal) und später io Hymen Hymenaee io,/ io 

Hymen Hynzenaee als Jubelruf (llmal) und in C.62 Hexametervers 
Hynz(!rt o Hymenaee) Hymen ades o Hymenaee (9mal). Daraus erklärt 
Sli~ch die Häufigkeit der griechischen Eigennamen (54/lOOV.). Aussetdem 
ver1eihen mehrere griechische Ausdrücke dem melodischen Versmass Eupho
nie in C.61: collis o Heliconii, suave olentis amaraci, myrtus Asia, 

Hamadryades deae, nympha ( ... ) Aganippe, alba parthenice velut, Tele

macho ( ... ) Penelopeo. Der Vergleich talis in vario solet/ divitis domini 

hortulo / stare flos h y a c in t h in u s, der zwei homerische Reminiszenzen 
enthält ( Od.6,2 31 + Il.ll ,68), ist auch m.E. eine allgemeine Anspielung 
an die Welt von Sapphos Epithalamien, deren Hyazinthevergleich (105c 

23 P. Oksala, Adnotationes, 104----,105. 
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L.-P.) Cartull zweimal entwickelt (C .. 11,23-25 und 62,39-40); das Adjek
tiv uax(v{hvoc; ist bei Sa:ppho belegt (166 L.-P.). Drie Anrede Hespere 

(. ~ .)/ qui natarn possis conplexu avellere rnatris C.62,21-22 (vgL weiter 
He s p er e, mutato cornprendis non~ine E o u s C.62,3 5) m:)chte ich für 
einen bewussten Hrinweis auf Sappho24 halten (vgL 104a L.-P.): :l'E o n E Q E 

JtUVTa cpEQ(JJV ooa cpa( VOllls E<JXEBaa:l Au ÜJ c;/ ( ... ) cpE(>Etc; aJt'U ~UTEQl nat:
oa. Die signifikanten Fremdwörter hyn~enaeus (AppeHativ: 'BraurEed' C. 
62,4) und thalan~us ('Brautgemach' C .. 61,192) komrmen ~in ihrer eigentJichen 
Bedeutung vor. 

4.2 Attis-Ballade 

Die Ballade von dem tragischen Schicksal des Hellenenjünglings Attis, 

der das galliambische Versmass sozusagen ein Tempo in presto agitato 

verleiht, bietet zahlreiche Gräzismen (Lehnwörter 26/100V., Fremdwörter 
19/100V., E;igennamen 23/100V.). D~ie Belegfrequenz der Lehn- und 
Fremdwörter ist darin also die höchste im ganzen Werk. 

Die Namen der Hauptpersonen Attis (Akk. Attin) und Cybebe (Gen. 
Cybebes), mit der Ausnahme der Nebenform Cybele (Gen. Cybeles), ste
hen an rhytmisch hervorragender Stelle aus metrischen Gründen. Einige all
gemein poetischen V/endungen bringen ein episches Stilelement mit 
sich: 2 5 truculentaque pelar;i V.16 (vgl. Lucr.5,35; Aen.9,81), marn~ora 

pelagi V.88 (vgl. 11.14,273; Enn.ann.377 VahJen; Lucr.2,767; Aen.7,28), 
aethera album V.40. 

Die wesentlichsten Entlehnungen gehören zu der Partie (V.6-38), wo 
die orgiastische Raserei des "Chorführers" Attis und des "Chors" seiner 
Gefährten malerisch mit grellen und düsteren Farben beschrieben wird: 

( ... ) 
niveis citata cepit manibus leve t y p an um, 
t y p an um tuom, Cybebe, tua} Mater, initia, 
( ... ) 
rnora tarda rnente cedat; sin~ul ite, sequimini 
Phrygiarn ad domum Cybehes, Phrygia ad 1~Zemora deae, 
ubi c y n~ b a l um sonat vox, ubi t y m p an a reboant, 
tibicen ubi canit Phryx curvo grave c a l a m o, 
ubi capita M a e n a des vi iaciunt ederigerae 

24 Vgl. Fordyce 254-255. 
25 Ford yce ad loc. 
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( ... ) 
simul haec comitibus Attis cecinit n o t h a mulier, 
t h i a s u s repente linguis trepidantibus ululat, 
leve t y n~ p an u n~ f'en~ugit, cava c y n~ b a l a recrepant, 
viridem citus adit Idam properante pede c h o 1~' u s. 
furibunda simul anhelans vaga vadit, animam agens, 
con~itata t y m p an o Attis per opaca nemora dux 
( ... ) 

113 

D(ie B.e1egfrequenz der Lehnwörter steigt in dieser Par~tie auf 42/lOOV .. 

Eine solche suggestive Thiasos-Schilderung war beliebtes dichterisches 
Motiv zu Catulls Zeit (vgl. C.64,251-264).26 

Weitere bedeutungsvolle Entlehnungen kommen vor im ichbezogenen 
tragischen Monolog des Attis (V.50-73): 2 7 

abero foro, palaestra, stadio et gu1ninasiis? 
( .... ) 
ego nzulier - ego adolescens, ego e p heb u s, ego puerJ 
ego g y m 11 a s i fui flos, ego eram decus o l e i 
( ... ) 
ego M a e n a s, ego n~ei pars, ego vir sterilis ero? 

Durch Lehnwörter wird jene heitere heUenisahe Polis-Atmosphäre be
schrieben, die dem At:r,is endgül:t1ig verlorengegangen ist. Das zweite Mai 
wird palaestra durch das. Lehnwort oleum per~iphras~ier:t und zwar mit einer 

Metonymie decus olei, die bildhaft auf die hellenische Athletik hinweist 

(vgl. Theocr.4,7; Cic. de orat.l,81 palaestrae et olei). 

Die Lehnwörter und die anderen Gräzismen haben also eine wichtige 
Funktion in der Schilderung jener Welten - des düsteren Kybele-Kults 

und der hellen Polis-Kultur - zwischen denen sich der tragische Konflikt 

der Hauptperson entfaltet. 

4.3. Peleus-Epos 

Das Epyllion von der göttlichen Hochzeit des Peleus und der Thetis 

und von der darin infigierten Liebesgeschichte des Theseus und der 

Ariadne, in dem durch Klingners tiefsinnige Deutungen 2 8 persönliche 
D1imenSiionen erschiossen worden sind, zähl~t 47 L~ehnwörrter mit Beleg-

26 Vgl. Varro Men. Fgg. 131-132 Büch. u. Maec. Fg. 5 Morel. 
27 T. Oksala, Aretos 3 (1962) 199"-----213, bes. 20.6-207. Evrard-Jillis 81-84. 
28 Klingner, Catulls Peleus-Epos u. Römische Geisteswelt, 210--220. 
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frequenz von 16/lOOV., darunter 34 Fremdwörter (Belegfrequenz 11/ 
lOOV.). Im Hinblick auf diese E,igenschafiten ist dieses ep~sche Haupt
stück unseres Dichters ( 408V.) zunächst mit Culex ( 414V.) und Ciris 
(541V.) sowie mit den einzelnen Georgicabüchern (514-566V.) ver
gleichbar., Culex enthält Lehnwörter 51 (19/lOOV.), Fremdwörter 33 (12/ 
lOOV.), Ciris entsprechend 61 (18/lOOV.), 37 (11/lOOV.). CatuHs E,pyl
lion hat m~it Culex oder Ciris 20 gemeinsame Lehnwörter, zunächst poe
tisches Allgemeingut. Belegfrequenzen in den ganzen Georgica sind: 
Lehnwörter 17 llOOV., Fremdwörter 11/lOOV .. Im vierten Georgicabuch 
- sowohl in der Bienenschilderung als in der Aristaiosgeschichte - kom
men die Entlehnungen sogar häufiger vor als bei Catull (nämlich Lehn
wörter 2lllOOV., Fremdwörter 161100V.; vgl. z.B. in der Aeneis im 
Ganzen 11/lOOV., bzw. 8llOOV.). 

Neben den allgemein poetischen Fremdwörtern (aerius, aura, pelagus, 
pontus) finden wir ausdrucksvollere Fälle, z.B. calathiscus, carbasus, con

chylium, Resperus (im Hinblick auf die Hochzeit), hyrnenaei (im Plural 
'Hochzeit'), labyrintheus} strophium, Z ephyrus. Besonders möchte ich den 
mythischen Bereich und die Meeresmythologie hervorheben: Arnphitrite 
(als Metonymie), Nereine, Nereis, nympha, Oceanus, Tethys (V.11-30). 

Das Fremdwort heros bekommt in seinen vier Belegen eine leitmoti
vische Funktion, indem am Anfang die Einmaligkeit der göttlichen V er
mählung (tum Thetidis ... I tum Thetis ... I tum Thetidi ... V.19-21) 
und das heroische Zeitalter selbst gepriesen wird (V.22-2 3b): 2 9 

o nimis optato saeclorum tempore nati 
her o es salvete} deum genus} o bona matrum 
pro genies} salvete iterum 

Diesem Lobgesang entspricht in der Schlusspartie die Klage über diese 
verlorene Herrlichkeit (V.384-386): 

praesentes namque ante domos invisere castas 
h er o um et sese nzortali ostendere coetu 
caelicolae nondum spreta pietate solebant. 

Diese Stellen bieten eine Bezugsebene für V ergils vierte Ekloge, wo der 
D1iah:ter von der Wiederkehr derselben Heroenzeit träum~t, über deren 

2~9 Klingner, Peleus-Epos, 18-19 u. 25-26. 
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Verlust Catull klagt. 3 0 Das Wort heros ( 3mal bei Vergil) wird zum 
Schlüsselbegriff des Traumes. - "W! eiter wird der infigierte Mythos ex

pressis verbis in die Heroenzeit versetzt (V. 50-51): 

haec vestis priscis hominum variata figuris 
h er o u rn mira virtutes indicat arte. 

Ausdrucksvoll wird das Wort verwendet noch bei dem mächtigen Aufrol
len des Achillmythos (V.343): non illi quisquam bello se conferet h er o s. 

Die Bacchusmythologie hat eine bedeutende Rolle in der Dichtung. 
Wenn die verlassene Ariadne mit einer Bacchanrin verglichen wird 
(V.60-62: saxea ut effigies b a c c h anti s), so könnte man darin eine 
Art epischer Ironie sehen und zwar im Hinblick auf die grosse Thiasos
schilderung, wo die Lehnwörterfrequenz zu einer wirklichen Höhe (93 / 
lOOV~) s~eigt (V.251-264): 

at parte ex alia florens volitabat lacchus 
cum t h i a so Satyr o rum et Nysigenis Silen i s 
te quaerens, Ariadna, tuoque incensus amore. 

quae tum alacres passinz lynzphata mente furebant, 
e u h o e, b a c c h an t es, e u h o e, capita inflectentes. 
harum pars tecta qua'tiebant cuspide t h y r so s, 
pars e divolso iactabant membra iuvenco, 
pars sese tortis serpentibus incingebant, 
pars obscura cavis celebrabant o r g i a c ist i s, 
o r g i a, quae frustra cupiunt audire profani; 
plangebant aliae proceris t y m p an a palmis 
aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant, 
multis raucisonos efflabant cornua b o m b o s 
bar bar a q u e horribili strideba:t tibia cantu. 

Im Vergleich mit dem Kybelethiasos des Attis wirken diese Farben 
heiter und hell. 31 - Bacchus mit seinem Rausch wird noch in der Schil
derung der Heroenzeit genannt (V.390-391): saepe vagus Liber Parnasi 

vertice summo/ T h y i a das effusis e u anti s crinibus egit. 

Die Belegfrequenz der griechischen Eigennamen (25/lOOV.) entspricht 
zunächst der der Aeneis (30/lOOV.; z.B. im vierten Buch 25/lOOV.) und 

30 Williams, Tradition and Originality in Roman Poetry, 281-282; The Nature 
of Roman Poetry, 59L-61. 

31 Zur orgiastischen Mänadenmusik,. Klingner, Peleus-Epos, 43-44. 
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der Metamorphosen (27 /100V.); in Georg.4,315-566 dagegen steigt sie 
viel höher (36/100V.). Griechische Flexionsformen gibt es 12 (17mal == 
4,2/100V.):Arnphitriten, Cieros, Mi1;zoa, Minoidi, Nereides, Pelea (2mai), 
Pelei (Dat.), Peleu, Penios, Phasidos, Thesea (3mal), Theseu (2mal), Thyia

das (vgl. in der Aeneis 2,7/100V. und in den Metamorphosen 5/100V.).32 
Mit ihren griechischen Vokalismen verleihen sie einigen Versen Euphonie 
(z.B. V.3): P h a s i d o s ad fluctus et fines A e e t a e o s3 3 (vgl. we1ter 
V.11; 35-37; 77; 79; 156; 172; 252; 285-291; 357-358). Eanem 
versus spondia·cus mit einem griechischen Endwort begegnen w11r 6mal. 

4.4. Elegien 

Wenn man Carmina 65-68 für einen Zyklus der eigentlichen Elegien 
hält, ergeben sich folgende Zahlen hinsichtlich der Belegfrequenz: Lehn
wörter 9/100V., Fremdwörter 7 /100V., griechische Eigennamen 19/100V .. 
Die Zahlen erreichen kaum die Ebene des Ptoperz (Lehnwörter 14/100V., 
Fremdwörter 9/100V.) und bJeiben etwa gleich hoch wie bei TibuH 
(10/100V., 6/100V.). Wir werden das poetische Allgemeingut w~ie aerius, 

aer, aetherius, aura beiseirtelassen, dafür aber foJgende B~e:merkungen an
schliessen. 

In C .. 65 kommen einige griechisohe Wendungen (Lethaeo, Rhoeteo, 

Battiadae) vor, von denen der euphonische Vers Da u l i a s absurnpti fata 

gen~ens I t y l i mythische und elegische Assoziationen erweckt ( vgl. Od. 
19,518; g:eorg.4,511-515; Hor.car'm.4,12,5-8)" Das Lehnwort rnalun~ 

(V.19) bekommt im Kontext mythische Bedeutung (vgJ. C .. 2a). 
Die sog. Allius-Elegie ( C.68) erreicht im Gebrauch der geographischen 

Eigennamen propetzähnlichen Glanz und zwar in einem temperament
vollen hyperbolischen V er gleich (V.5 3-54): 

cum tantun~ arderem quantum Trinacria rupes 
lymphaque in Oetaeis Malia Thermopylis 

Dazu kommen die mythisch assoziativen Namen in e1nem anderen mit 
gesuchten Periphrasen entwickelten Vergleich (V.109-116): Peneun~ 

prope Cylleneunz (spondäisch), falsiparens Amphitryonides, Stynzphalia 

32 Fordyce 277. 
33 Dieser Vers ist nach Apoll.Rhod. 2,.1277 gestaltet, dazu Klingner, Peleus-Epos, 7. 
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(monstra), Hebe; es w:ird dadurch der Abgrund des Unglücks, m'lt dem 
2maligen barathrum wiedergegeben, erläutert. 

In der Behandlung der Troiasage (V.87-90 u. 101-104 in der Ring
komposition) verwendet der Dichter Lehnwörter auf eine ausdrucksvolle 
Weise: 

ne Paris abducta gavisus libera m o e c h a 
otia pacato degeret in t h a l a m o 

Das Fremdwort thalarnus ist eine Homerrem~iniszenz (vgl. Il.3,382; Hor. 
car;m.. 1,15, 13-19), 3 4 das absiehdich geringschätzige moe cha 3 5 steht im 
deutlichen Kontrast dazu (fehlt bei Homer u. in der Aene.'s; vgl. Hor. 
carm.3,.3,25: Lacaenae ... adulterae ). 

Die "Locke der Berenice" ( C oma Berenices, C.66) ist ein Fall für sich, 
weil ihre Verse steHenweise mit dem KaHim:acheischen Original zu ver
gleichen ·sind (s:i1ehe Fg. 110 P'feiffer, dessen trümmerhaften Verse mit 
Catulls Hilfe koordiniert sind). Im Hinblick auf die Frequenzzahlen 
(Lehnwörter 16/100V .. , Fremdwörter 13/100V.) entspricht das Gedicht 
den zwei letzten Propetzbüchern (im drit1ten 18/100V., 11/100V., im 
vierten 17 /100V., 10/100V.). 

Es handelt sich um eine freie Übersetzung oder Nachdichtung der Vor
lage. Die beiden Dichter variieren, jeder auf seine Weise, den Ausdruck 
für den Zentralbegriff 'Locke', aber tangieren einander in einer bestimmten 
Stelle (V. 51-52 Pfeiffer): 

UQTL [V ]EOT~-t'Y)TOV !-!E 'X 6 !-! a L noitEE<J'XOV aOE [Acpc:at 
abiunctae paulo ante c o m a e mea fata sorores 

lugebant ( ... ) 

Die Parallelität3 6 ist weitgetrieben und wird sozusagen durch die metrische 
und syntaktische Entsprechung lexikalisch besiegelt ( 1: 1). An anderen 
Berührungspunkten va1:iiert unser Dichter Sltärker (V.8): -rov BEQEVL%11~ 

ß6a-rgvxov I e Berenico vertice caesariem; (V.61-62): Bc:g)c:vt'XELO~ 'XaA6~ 

Eyw rtAO'Xa~-t [o~/ nos ... devotae flavi verticis exuviae ( vg~. dagegen die 
ziemlich gen:aue Übersetzung der Frage V.47 TL rtAO'Xa~-toL QE~W~-tEv;/ quid 

34 T. Oksala, Religion u. Mythologie, 122. 
35 Tränkle, Die Sprachkunst des Properz, 121. 
36 Fordyce zu V.5,1. 
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facient crines?). Bei Ca1tu[[ w.i!fd das Wor:t con~a noch am Ende verwendet 
(V.93). 

Von den Fremdwörtern möchte ich einige hervorheben: hyn,~enaeus, 

thalan~us (auf die Hochzeit bezogen), onyx (2mai) und n~elinus (n~eli1za 

multa bibi V.78). In V.59._60 wird vu~tcp'Y)~ Mtvwtoo~ m:it den Worten ex 
Ariadneis ten~poribus wiedergeben (vgl. Minoidi C.64,247) und in V.64 
wird EV &Qxatot~ aO'TQOV sidus in antiquis übersetzt, obgleich das Fremd
wort astrum (Cic. Lucr.) Ca1tull1_ zur Verfügung gestanden hitte. 

D1ie Euphonie des Origina1s wird vor aUem durch E:igenna~men über
tragen, deren For1men s:trenger oder freier dem U r:text entsprechen: 3 7 T hiae 
(V.44), Medi (V.45), Athon (V.46, ein 'faJscher' Akkusativ für :l'A,&w), 

Chalybum genus (V.48 für XaAußwv yEvo~), Memnonis Aethiopis (V.52, 
in gleicher ~metrrischer Position, aber mit lateinischen Endungen), Arsinoes 

Locridos (V.54, mit gr~iechisclhen Endungen, aber in der veränderten Posi
tion und Wortfolge), Zephyritis (V.57), Canopitis litoribus (V.58), Oceano 

(V.68), Hydrochoi ... Garion (V.94). 

5. Zusammenfassung 

Erstens sei noch hervorgehoben, dass Catull mit vielen anderen Dich
tern (Vergil, Horaz, Properz) griechische Lehnwörter mehrfach häufiger 
verwendet als die Prosaschriftsteller (Cicero und Historiker), etwa viermal 
häufiger als Cicero und sogar sechsmal häufiger als Caesar und Sallust. 
Diese statistische Tatsache ist ein Zeugnis von der konstruktioneilen 
Eigenart der D:ichtersprache. Das Lehngut an s1ich und seine Gebrauchs
häufigkeit wechseln auf eine signifikante Weise hinsichtlich der Gattungen 
(Polymetra, Carmina longiora, Epigrammata), was die stilistische Funktion 
der Lehnwörter beweist. Die Einzelinterpretationen weisen auf dieselbe 
Richtung hin. In summa dürfen wir bebau pten, dass Catull lexikalische 
Gräzismen nicht so sparsam verwendet wie in den Handbüchern manch
mal dargestellt wird. 3 8 Seine längeren Dichtungen gehören sogar zu 
denen, die lexikalische Gräzismen am reichlichsten bieten. 

37 Fordyce ad loc. 
38 V gl. ] . Kaimio, The Romans and the Greek Language, Helsinki 197 9, 312. 

Leumann-Hofmann-Szantyr II 76ü--764 erwähnen kaum Catull in ihrer histo
rischen übersieht. 



Die griechischen Lehnwörter bei Catull 119 

Catull steht für eine organische Phase in der Entwicklung der latei
nischen Dichtersprache von Ennius bis V ergil. Er hat auf eine bedeutende 
Weise die augusteische Klass1ik beeinflusst. Einige von seinen Entlehnungen 
sind ausgestorben, um vielleicht später aufzutauchen, mehrere aber haben 
weitergelebt und reichlich Blüten getrieben: 

ut silvae foliis pronos n~utantur in annosJ 
prima cadunt.· ita verbarum vetus interit aetas} 
et iuvenum ritu florent modo nata vigentque. 

(Hor.a:rs. 60-62) 


