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Eutlehnung von Wtirtern ist die eprachliche Begleiterscheinung der Ubernahme 
vu11 • Sachen •; demgem&B werden vorwiegend Substantiva entlehnt, nur vereinzelt 
1rnch V crben, etwa fiir handwerkliche Techniken. Die Ubernahme griechischer Verben 
1l11rch die Rtimer, die iibrigens Varro (ling. 6, 96) schon behandelte, darf also wohl 
lnxikalisches und kulturhistorisches Interesse beanspruchen. Hier freilich soll nur 
vu11 ihrer morphologischen Eingliederung ins Latein die Rede sein. Auch auf die 
1111umigfachen Lautiinderungen bei und nach der Ubernahme kann hier nicht einge
~1rngcn werden; es sei lediglich daran crinnert, dal3 lat. c t p fiir x. & ip, lat. -ss
r11r -~-. und bei den kurzen Vokalen deren Schwachung in nichtersten Wortsilben die 
1•:111.lohnung bis in die vorliterarische Pcriode des Lateins zurilckdatieren. So ziehen 
11id1 die Entlehnungen von vorhistorischen Zeiten her durch alle Jahrhunderte hin 
hiH zum Ende der Kaiserzeit. Bei vielen Einzelwortern wird daher wenigstens durch 
1•irwn Autornamen auf die Erstbezeugung hingewiesen. Vokalquantitii.t (Liinge) wird 
1111r in kritischen Fii.llen bezeichnet. 

Der Ubertritt eines griechischen Verbums ins Latein erzwingt dessen Zuteilung 
1.11 uiner der gelii.ufigen lat. Konjugationsklassen; tatsii.chlich werden sie alle, einige 
:iu111lcrfii.lle abgerechnet, in die lat. 1. Konjugation eingegliedert (vgl. Verf., Kl. 
:id1r. 169); es ist ganz unwahrscheinlich, dal3 die 1. sing. auf gr. -c.> (auch -w) 
1linimn Ubergang zu lat. -O (-are) vermittelt haben eolite: die 1. sing. hat allerhoch
"'·""~ bei einigen Personalverben eine zentrale Stellung im Verbalsystem. - Die 
111niRten griechischen Verben gehtiren als Denominativa (Ableitungen von Substan-
1.ivon) einer morphologischen Gruppe an; nach diesen formalen Gruppen sollen die 
l•:ntlehnungen vorgefilhrt werden. 

Doch sei hier vorgreifend auf eine Schwierigkeit der Beurteilung hingewiesen. 
I 111 Latein werden fast alle Denominativa mit -are gebildet, unter Umstiinden also 
1uach von entlehnten griechischen Nomina. So lii.l3t sich in Einzelfiillen manchmal nicht 
Hichcr cnti!cheiden, ob ein Verbum mit griechischem Nomen im Stamm wirklich die 
IJrnsctzung des griechischen Denominativums darstellt, oder ob nur das Grundwort 
al~ Nomen entlehnt und von diesem aus ein lateinisches Verbum auf -are abgeleitet 
wurdc. B~ide Wege mu6ten zur gleichen Bedeutung fiihren. 
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8 M:. LEUM:ANN 2 

I. D i e g r. k o n t r ah ier e n d e n V e r b e 11 i 111 I. a t " i n 
a) Unmittelbar einleuchtend ist bei den V e r b c 11 a 11 1· ·ii v -ii cr ,S. ix t die 

Vberftihrung in die lat. a-Konjugation. So begegncn scit Pla11t1111 yu.hrrnnre xu~e:pviiv, 
dep. machinari dor. med. f.LClXotvăa.&0tt, dapinare Capt. 8!J7 8ix7tClvăv, ha.rpagare Aul. 
201 al. *cip7totyăv (Verf., Kl. Schr. 1762), nauseare Amph. :12!1 *votucrtiiv att. votUTtăv 
(vgl. nausea Cato ion. VClUGLYJ 'Seekrankheit', nautea att. votuTLix). nazu boare 
~oăv 'schrcien': Amph. 232 boat caelum fremitu uirum (dannd1 vom Widerhall 
reboare Verg. ge. 3, 223, von Instmmenten Catull Lu<"r.), Enn. 111111. :-,8fJ rlamore 
bouantes (das u nach Varro ling. 7, 104 'a boue'); rncrkwiirdi~ :1. l'lur. hmmt (also 3. 
Konjug.) Pacuv. trag. 223 Varro Men. 386 (nach sonere: smutri: ~). ,Jii11~cr bczeugt: 
cacare Pompon„ Catull. 23, 20 (infin. xotxxăv, Ar. Nuh. 1:184/!lO); slmuqnlare Varro 
ling. 6, 96 (crTpixyyixJ...ăv 'erwiirgen'). calare 'lockcm, na.1"hlnR111•11' Vitr., auch roma
nisch (xixJ...ăv). scariphare 'ritzen, furchen' Col. Plin. (spiit crxixpLqickoµixL nnd -e:uw, 
-Y)crµoc; Ar. Ran. 1497). - Spat: masare 'kauen' Tlwod. Prit1<". (µixcrăcr.S-cu). oru:nre 
vom Eselschrei ( byxăcr&ixt Aristot. ). - Zu moechari µotxăcr&ixt H. 11nt1•11 c~. 

b) Doch auch die V e r b e n a u f -e w (-e:iv -e:Lcr.&ixt) l1111dP11 in der lat. 
a-Konjugation. Altlat. anclare &v..J...e:i:v 'schopfcn' Liv. A111lr. (da;m 11nd11.bris mensa) 
mit exanclare i~otv..J..e:i:v Plt. Enn. - nt paratragordat 1·nrr111{1•J: l'lt. Psd. 707, 
7tixpot-rpixycp8e:i:v nur bei Pollux 10, 92 belegt. - saccare (aqiumt Hi111.) 'sPihPn' Luer. 
4, 1028, Sen. Mart.; crixxxew Hdt. 4, 23, 3, von criXxxoc;. - - ohsmwn· l'lt. bl}wve:i:v, 
nicht crst im Latein hinzugebildet zu obsoninm l ăl}wvtov) na.eh Typus d1'.~idnimn/-a.re. 
- apologare Sen. epist. 47, 9 'ablehnen'; • oc7tol..oye:i:v ltcrntivum w oc7toMye:tv. -
blasphemare Itala, Tert„ aus und fiir ~AotG(jlYJ!J.EÎ:V (anch fiir ove:L8(~e:Lv). - Nur 
mit Reservc nennc ich hier aginare ('i ?): das gr. ocytvew Horn. lldt. iHt im t:cbrauch 
ein verstărktes &yw; darnit vergleichc man Petr. 61, 9 (Cl'llit; 111it a lh•n M itteln) egi 
aginaui quemadmodum ... peruenirem. Diese Verwendnng vPrbiPtl't do1·h wohl die 
iibliche Verkntipfung mit der Festusglosse (Heraem;, Kl. Sl'hr. 77) aqina 'foramen 
trutinae', aginatores 'qui paruo lucro mouentur'. 

c) - are - ari n c b e n -e: r: v in Ablcitungl'll \'011 1'1•ri:;o11al110111ina 111it dPr 
Bedeutung 'sic h b e tă t i gen a 1 s'. 

ix) Bei -are mit einem gr. Personalnornen als 8tam111glicd zeigt i:iich crHtmals <lic 
frtiher angedeutete Schwierigkeit; denn lat. -are ist in dieser Fnnktion eben so h•bendig 
wie gr. -e:i:v, vgl. ministrare nuntiare iudicare von minister nnntins iudex. So kann 
horoscopare Manii. 3, 296 ebensowohl Umsetzung eines gr. wpocrx07tEÎ:V wic Pinc lat. 
Ableitung von entlehntem horoscopus sein. Nun bevorzugt a.bcr dns Latein fiir diesc 
Funktion die deponentiale Flexion, Typus dominari fu.rari, anch a.rchitectari (vo11 lat. 
o-Stamm architectus) Rhet. Her., Cic. fin. 2, 52, wiihrend das nrictliisl'ht• hier 
media.Ies -i::fo&ixt kaum kennt. Lat. -a.ri ist also hier a.ls 11i1·ht rmr l'ornw.lc so11dern 
auch funktionale Transposition von gr. -e:f:v zu verstehPn. So l:itl'ht -nri fiir klass. 
-e:i:v seit Plautus in ph-ilosophari pn:rasitnri .~y1:ophnnl.11.ri, spii.tPr nr1„1itPdona.ri (gr. 
OCPXLTEXTOV'tjcr1XL) ltaJs CXOd. 31, 4 li. 38, 23. 

~) Aber auch dem gr. medialen -ăcr&ixt entspricht in dimwr Funktion in wcnigen 
Beispielen lat. -ari. Da13 man hier die lat. Deponentialflcxion cinzelner Beispiele als 
unmittelbare Umsetzung des gr. Mediums anzuerkennen hat, dtirfte klar sein. Zu 
iiberlegen ist sogar, ob man nicht tiberbaupt im deponentialen -ari des Typus dominari 
im letzten Grunde ein hellenistisch-griechisches Lehnsuffix zu sehen hat. Die Beispiele: 
Durch moerhari wird im Alten und N1:>uen Testamrnt hrllenii;t. µotxăcr.&a:t 'Ehebruch 
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DIE EINGLIEDERUNG EN'l'LEHNTER GRIECHJSCHER VERBEN INS LATEIN 9 

treibcn' wicdcrgcgcben (Irr. :3, 8, Mth. 5, 32, Mc. 10, 12); als voii eingebiirgert 
erweist C'S sich durch Catull 94, 1 unei Hor. sat. 1, 2, 49. Weniger eindeutig nach
weisbar ist clic Herkunft fiir verschiedene Formen des iv&ouatocaµ.6c;. Lat. Neubil
dung ist poetari vom mask. a-Stamm poeta Enn. sat. 64 nunquam poetor nisi podager. 
Sein Vorbild sehe ich in bacchari von fem. a-Stamm baccha (plur. akk. bacas SCBacch.), 
zuerst als ptc. prs. (akt./dep.) bacchae bacchanti Plt. Amph. 703; dies ist wohl sicher 
Umsetzung eines hellenist. ·~ocxxiia&oct, und unabhăngig von ~ocxxiiv Aisch. Sept. 
498 (von einem Angreifer); das iibliche literarische Wort ist ~ocxxe:ue:tv (mit Ablei
tung ~ocxxe:loc). Lat. Nachbildung zu ptc. bacchans scheint ptc. gallantes Varro 
Men. 119 zu sein, von yiXA:Aot (galla.e Catull im Attisgedicht 63, 12 u. 34) 'Kybele
priester'. - Eine spăte lat. Neu bildung von apostata Tert. ( oc7tocrTOCTYJc;) ist apostata.re a 
dPo Ttala u. Vulgata Sirach 10, 14. Zu prophetare s. unten II b. 

d) Die De no rn inat iv a au f -6 w (-ouv -oucr&oct) finden rbenfalls ihrn 
lat. Wiedergabe in Verben auf -are. 

oc) Von Adjektivableitungen ist das spăte liiire 'glătten' Tert. A pic. eindeutig 
Pinc Umsetzung von gr. l.e:t6w (1.e:toucr&oct Aristot.). Nicht genau erkennbar ist 
der Zusammenhang zwischen tl.ocp6w LXX Sirach 7, 24 al. und lat. hilarare Catull, 
Cic. rhet. philos. 'frohlich machen, aufheitern'; sta.tt direkter Umsetzung konnte 
lctztrres allenfalls auch rine Ableitung von hilarus Plt. (-is Cic.; naeh tristis) sein; 
freilich sind Ableitungen von Personaladjektiven selten (das Gegensttick contristare 
Krit Caelius bei Cic. epist. 8, 9, 5 anno 51a, und Rut. Lup.), tiblich nur sokhe von 
Sachadjektiven (sacrare piare nouare). Nicht einmnl exhilarare seit Cic. epist. 9, 26, l 
(46a) und Paul. Fest. (s. v. ge.~ti:t) verhilft zu einer sirhcren Entscheidung, gr. 
E:~tl.ocp6w bei Athenaeus konnte Latinismus sein. 

~) Bei dcn Ableitungen von Substantivrn sind die Verbaladjektiva vorauszuneh
llH'll ; mei st sind cs gewerbliche Fachausdriic kr: -wToc; wird durch -atus ersetzt. 
Drm gr. xpoxwT6c; 'mit Saffran gefărht', o xpoxwT6c; 'gelbes Gewand' Pind. Ar. 
entspricht zwar altlat. subst. fem. 1·rocota (in cror~otarius) mit crol'otula, spăter aber 
r·roca.tus 'croco tinctus' Plin. Fronto; daraus erschlol3 Isid. orig. ein Verb crocare. Lat. 
purpuratus 'in Purpur gekleidet' Plt. Cic. aber ist einr lat. to-Ableitung wie l'a.ndidatus; 
('rst das Verbum purpurare Col. 10, 101 (hexam.) scheint Umsetzung von 7topcpup6w 
zu sein. Ăhnlich gyp.~atu.~ -are fiir yulJiwT6c; -6w. - In diesem Rahmen verdienen 
auch lat. ficătum und gr. crxouTMw cine Erwăhnung: ficătum 'Leber' (Akzrnt nach 
(lcm Romanischen) ist Lehniibersetzung von gr. cruxwT6v SC' • .Y,1t1xp 'mit Feigen gcmăstet'. 
Pnd lat. scutulatus 'mit Rauten verziert' bzw. *8cut-itlare wurdr nmgesetzt in gr. 
•crxouTAWT6c; bzw. crxouTMw (Verf., Glotta 42, 87 oben). 

y) Nicht durch -wT6c; vermittelte Bildungen. eJ:enterare 'ausweidrn', hăufig 
spit Plautus, ist Latinisierung des nur durch eine Glosse bezeugten i~e:vnp6w; 
kaum zu Recht gilt es als Umsetzung von eţe:vTe:p(~w (so Ed. Fraenkel, Plautin. 1063 

nach Friiheren); vgl. auch Ila am Ende. - Zu torrnts T6pvoc; 'Drechseleisen' gehort 
tornare 'drechseln' Cic., tibertragen fiir 'Versr drechseln' Hor. ars 441 male tornatos ... 
uersus, was vorgebildet ist mit gr. Topve:uw Ar. Thesm. 54; oh tornare eine rein-lat. 
Ableitung von tornus ist oder cine Umsetzung von Topv6w (med. Horn., naehher selten) 
bzw., wenigstens in der metaphorischen Verwendung, von Topve:uw, lă13t sich nicht 
entschciden. - Gr. ~-ril.ouv der LXX wird, statt wie in cler Vulgata mit aemulari:, 
tlurch lat. zelare wiedergegeben Sirach 9, 1 (Itala). - mastigare 'auspeitschen' Itala IV 
l•:sdr. 15, 12 u. 51; das fehlende griechisehe Original enthielt sicher (J.OtO"Ttyouv 
bczcugt seit Herodot). - gyra.re seit Jtala (Vulg.) Sirach 43, 12 (13) gyranit raelum 
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10 ll. LEUMANN 4 

fiir gr. eyup6>aev oupcxv6v. Dazu gyratus: Plin. nat. ;\ li~ 11rb1• gyrato, Itin. 
Silv. 5, 5. - Auch umgekehrt gr. cppcxye>J.66> NT ftir lat. /f11ţp•ll11rP. 

II. L a t. -a r e f ii r g r. t h e m a t. -e L v i n s 11 r r i x g r 11 p p c 11 
a) -t ~ e LV wird latinisiert mit -are, und zwar gcschril'hl'll altlat. -issare, seit 

Ende der Republik -izare, spăter auch pseudohistorisch -idi1m~ ( 111u·h vulglat. -dj-> 
-z-). Beispiele in Auswahl: bei Plautus cyathissare xua.&(~uv, 1tltii:is.~are cinLx(~eLv, 
patrissare 'dem Vater nachschlagen' (Imitativum) •7tcx-rp(~cw, m1tlar:i.'l.'lari; spiiter 
etwa citharizare, eunuchizare Hier. (gr. euvouxl~ELV NT Mth. rn, 12), baplizare bzw. 
-idiare. S. Verf., Kl. Schr. 166-170. - Dem Suffix -(~cLv 1Lls G1inzem steht 
ofters einfaches -are gegeniiber, sei es ale entlehnte verschollerw gr. zwoitc Form auf 
-E6> oder -6c.>, sei es durch lat. Suffix:tauscb odor als lat. Nmmbloitu11g. Genannt 
seien se eunuchare Varro Men. 235, e:uvoux(~e:w 'kastrieron' (NT); 7w1:olopare 'ohrfei
gen' Petr. 44, 5, xo:>..cxcp(~e:Lv NT Mth. 26, 67, I Cor. 4, 11; dropacare 'clurch Pflaster 
enthaaren' 8pc.>7tcx>d~e:w; dazu das vielbehandelte ballare •tanzen' (Augustin u s; 
r o m a n i s c h) sizil.-gr. (Sophron) ~or::>..:>..C~e:Lv. V gl. auch o bon zu exenterare. -
Angefiigt sei neben gr. -LiX~e:Lv stehendes lat. -iare (vielleicht lat. Ableitung von 
aus -Lov entlehntem -ium): plagiare 1Menschenraub treiben' (plagi1,m); cauteriare 
'mit der Brennschere (cauterium xor:u-r~pLov) behandeln'. 

b) Ebenso bleibt zweifelhaft, ob das Nebeneinander von g r. -eu e L v und 
lat. -are nur auf getrennter Ableitung vom Grundwort in bciden Spmchen beruht, 
wie wohl bei tornare oben ldy (vgl. aueh bacchari Ic~). ocler ob -e:u1tLV auch direkt 
durch -are funktionell ersetzt wurde. Jedenfalls wird im Alten und Neue11 Testament 
7tpocpYJTEue:Lv durch prophelare wiedergegeben, etwa Num. 11, 25, I (111) Reg. 22, 12, 
Act. ap. 2, 17 u. 19, 6; lat. propheta ist schon vorchristlich, Zitat hei Fcstus. 

III. Lat. A blei tun g c 11 v o n e n t Ie h n t c 11 g r. 8 n b st a 11 tiv e n 
Obgleich die hicr zu nenne11den Verbe11 als solche nicht entleh11t sind, sollte11 sie als 
Ergănzung doch angefiihrt sei11. 

a) Zur Not formal, aber kaum sa.chlich riickfiihrbar auf griechische Verben. 
angariare 'aufbicten' Itala u. Vulgata Mth. 5, 4l u. 27, 32 von angaria (i ?) 'Gespann' 
Dig., ciyycxpelor: Hdt. Xen. ; das Verb ist Wiedergabe vo11 gr. ciyycxpe:uew im NT. 
- bulimare von bulimus 'Heil3hunger' Med. veter., aber gr. ~ouÂLµLCiv. - emplaslrare 
Colum. Chiron; empla~lrum Cato, im Griechischen erst spăter bezeugt. - paedlciire 
seit Catull, mit rătse\haftcm i; -riX 7tlXL3LxiX. - plâg.'ire 'sch\agen' Vulgata; plăga 
Ter. Cic. (dor., fiir att. "ltAYJY~). - pompare Sedu!., wohl liber pompatu.c; Tert., pom
pabili.~ Hist. Aug., pompaticus Tert. Fronto, diese direkt von pompa Cic. (7toµ7t~) 
'Festzug'. - samiare '(Waffen) policren' Hist. Aug., mit samUitor Ed. Diocl., von 
samiu5 (se. lapis), ~iµrn;. - stom,,,chari ';iich ărgern' Ter., Cic. hăurig, von stomachuc; 
~Ărger' (gr. a-r6µixxo; 11ur •Ma.gen' 1Magenkrankhcit'). - syncopare 'in Ohnmacht 
fallen', mit syncopa Ve~. mii., auyxo"lt~. - tauroboliari: Lampr. Hei. 7, 1 -atus 
e.c;t, auch inschr. -atu5, s. Vermasere11, Corpus inscr. . . religionis Mitltri1icae I Index: 
p. 350; tauro~olium Insehrr., gr. -L'lv. 

b) Auch formal warcn nur im Latein moglich die Ableitungen aur -are von lat. 
-ma-Femininen aus gr. -µx-Neutra. catapla.<;mare Mediziner; cataplasma Cato, fem. 
-sma -ae Pelagon. Chiron. - chrismare 'salbe11' Greg. Tur., xp~aµix 'Salbe' LXX 
Exod. 29, 7 u. 35, 12. - stigmare 'brandmarken' Prud., sligma -ae Petron. (Cena) 
45, 9 u. 69, 1, gr. a-rCyµcx -ix-ro;. 
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c) Von I n declin abili a. coaxare vom Quaken der Frosche Suet., quaxare 
Fct;t.; gr. xoiX~ Ar. Ranae. Ahnlich baubare vom Bcllcn dcr Runde seit Sueton, gr. 
~ixu ~ixu Corn. ad. 1304 (nhd. wau wau). - In lat. urina 'Ham' (seit Varro, Cic.) 
ist das Verb gr. oupe:!v (lautlich urin) 'harnen' verbaut; nach Rom kam dieses Wort 
Hicher durch griechische A.rzte als ein Fachterminus. Wie ist die Form auf -a herzu
ldten? Man erwartet die Umsetzung cines gr. Infinitivs in einem lateinischen, also 
von oupe:!v in *urinare 'urinieren', als Euphemismus fiir meiere mingere. Dann wăre 
nrina eine Riickbildung daraus nach Mustern wie pugna cena neben -are. Das Problem 
vureinfacht oder kompliziert sich dadurch, da6 zu dem fehlenden Zwischenglied im 
Latein ein Homonym besteht: urinare Varro bzw. -ari Cic. 'tauchen' mit urinator 
•IJerufstaucher' Varro; vielleicht erleichterte das die Bildung von *urinare 'harnen'. 
8cmasiologisch etwas komplizierter ist die Erklii.rung von Scheller, Mus. Helv. 18, 
140ff. (vgl. Glotta 42, 119): Zwischenglied ein Homonym *urina 'Wasserloch'. 

IV. Sonde r fa 11 e; vgl. Vcrf., Kl. Schr. 168f 
a) St am m des g r. s - A ori st s als lat. Prii.:rnnsstamm auf -are, die 

Prstcn Beispiele so erklărt von W. Schulze, Kl. Schr. 307. 
ex) campsare '( ein Vorgebirge) umfahren': Enn. ann. 328 Leucatam campsant. 

Vurmutlich fand Ennius den Weg zu seinem campsant în einer gr. Autorstelle mit 
ptc. aor. plur. xriµ.~cxvn:i; 'nachdem sie umfahren hatten' (gebaut wie Polyb. 1, 25, 8; 
L, 39, 5), das ihn an lat. Partizipien auf -ant- wie plur. uersantes cessantes erinnerte. -
Wicderauftauchend im Spii.tlatein, Itin. Silv. 10, 8 ut de uia camsemus, wohl vermittelt 
clurch Grammatikerlehren. 

~) Gleichcr Art und wohl ăhnlichen Ursprungs: malaxare in Laber. mim. 37 
uutlas malaxaui, zu µ.ixA.iX~cxt von µ.ixA.iXaa<a> 'weich priigeln', scit Pindar. - charaxare 
'ritzen (Haut des Gefliigels)' Apic„ mit incharaxare Apic„ spăter charaxare auch 
'll<'hreiben': gr. (ey-)x_cxpiX~ixt zu x.ixpiXaa<a>. 

y) taxare mit d1'mtaxat gr. -riX~oct, s. Verf., Mus. Helv. 25. 
8) Andersartig pausare 'innehalten', seit Vulgata, offensichtlich erst im Latein 

abgcleitet von Subst. pausa, bezeugt scit Plt. pausam facere. Die sachliche ZugehOrigkeit 
zu gr. 1t1Xue:w aor. 'ltcxuaixt ist unverkennbar. Doch kann pausa nicht Latinisierung 
dnes infin. 'ltixuaixt oder subst. 'ltixuati; sein. Dic einzige formale Ankniipfungsmo
glichkeit sehe ich in impcr. aor. med. 'ltixuaoct '\aB ah, hOr auf'; damit wird im Dramen
dialog die Abwehr von Vorwiirfen eingeleitet, bei Euripides meist mit Participium, 
ctwa Hipp. 706 'ltixuaixt A.eyouaix , doch auch einfach 'ltixuaixt, Herc. 1398, Trach. 
L046, !ph. Aul. 1435. Ohne Participiurn hat 'ltixuaixt also fast die Kraft eines Anrufs 
'halt cin', so auch bei Plautus, Trin. 187 (1tocuaixt A, pau.~a P). Im historischen 
La teiu abcr besteht cine Flex:.ionscndung -ai oder -ae allein in der 1. Deklination; cine 
Latinisierung von 'ltixuaixt konnte, wenn man von einer Erstarrung als Interjektion 
(wic e1"gP,pae aus e:u ye 'ltix!) absieht, nur ein Substantivum der a-Deklination ergeben; 
darin sche ich den Ursprung des lat. Subst. pausa. 

b) -ere und -llre fiir gr. thcmatisch -e:tv. 
ex) Den crerbten gr. thema.tischen Primii.rvcrben wie &ye:tv A.eyetv ent

sprcchcn herlrunftsgemăB die Prăsentien der lat. 3. Konjugation, vgl. agere legere. 
Man mochte bei Entlehmmg die entsprechende U msctzung crwarten; tatsăchlich 
bestchen dafiir nur zwci Baispiele: depsere 'kneten' (mit Ableitung pani8 dep.~ticius) 
Cato, 8eljle:tv nur Horn. Hdt., und p.~allere 'Zither spielen' Sall. Hor. Suet. und 
Christcn, ~iHe:w. Bezrugung und Verwendung spre<'hen bri diesen bciden Verben 
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mit ps ftir Entlehnung; freilich bestehen bri ihnen lautlil'h rbl·ni;owrnig Unterschl'i
dungsmittel gegeniiber den Erbwtirtrrn gleichrr Flexion wir umgekehrt bei agere 
legere. - Begiinstigt wurde diese Form cler Ei11gliedernng amwh1·inend durch die 
Einsilbigkeit des Verbalstammes. 

~) Andernfalls erfolgt Vberhihrnng în die lat. 1. Konjugati011, so bei elen oben 
Ila genannten Verben auf -l~ew mit lat. -izare. Entsprec·hrnd ist propinare Plt. 
'fer. Cic. entlehntes 7tpo7tlvew. Zwei weitere Verben b1•diirfr11 Pinrr Erlauterung. 

Lat. aegrotăre 'krank sein ', neben aeger, gehtirt m. E. in ~wim•r Bildung auf lat. 
-otăre zu dcn griechischen Krankheitsverben auf -wntLv wi1• -rucp/..w-r-rew 'blind 
sein' neben 't"\JtpAOi:;, als Latinisierung eines von grirehiH1·lw11 Arztl'11 in Rom zu aeger 
gebildeten * ottypwnew; als retrogradiert bctrac hte Îl" h da s Adj1•ktiv o.egrotus, das 
im Latein vollkommcn isolicrt und nicht zu 11rklărP11 ii;t (s. V1•rf. Kl. Schr. 177f.). 

Lat. cleptare 'stehlcn' gilt mir nach seiner Bezrugung nur b1•i Cypr. Gali. (um 400) 
als entlehntes xAt7t't"ELv, exod. 825 und 887 zweimal t:leptat im Hrxametereingang 
(LXX exod. 21, 17 ai:; M:v XAtlji7J, 22, 1 Eiiv 8e 't"Li:; xMljiTI). Die gelaufigen lat. 
Verben sind furari und das volksttimlichc inuolarP. - · Unhaltbar ist a.Iso m. E. die 
an sich nahe Jiegendc und anerkannte Dcutung als lt!'fativum von lat. clepere. Ftir 
letzteres gibt es nur wenige Zeugnisse von Plautus biR zu Sencra (poeta); aber schon 
fiir Cicero war es ein obsoletes Wort der Rechtssprachr, drnn cr verwendet es in eigener 
Formulierung eines Gesetzes leg. 2, 22 sacrum ... qui clepsit rapsitue. Und ftir ein 
lterativum bestand bei einem Verbum diescr Bedeutung wohl weder ein Bediirfnis 
noch auch die Mtiglichkeit jahrhundertelanger Verborgcnheit. 

errare ist nicht entlehntes ~ppeLv, denn dieses lautl'te mit Digamma an, inschr. 
lokr. Feppew. - Ebensowenig darf man libăre als trnnsponicrtl's J..d~eLv betrach
t('n; es ist damit nur etymologisch verwandt, V('rmutli1·h als friihrs lat. Denomina
tivum eines idg. *loibii, das aurh als gr. AOL~~ 'Sprndc' fortlrbt; zu lautlich lat. 
loib- > lib- vgl. lat. liber 'frei' aus ital. * loiferos (idg. * lendhm1.~). 

V. -ir e fii r g r. - e: 'L v în zwei Spezialfăllen 
a) bombire vom Summen der Bienen, ~oµ~E'Lv (att., 'fhl•o1·r. 3, 13), offenbar 

durch Anpassung an die lat. Schallverben wie hinnire gingrire. 
b) hymnire gebraucht mehrfach ein Rusticus diaconus (Konzil vo11 Ephesus, 

431 n. Chr.), sicher inspiriert von einem Vers des Prudcntius (um 400) hymnite matres 
pro receptis paruulis; dieses hymnite a ber ist nirht cine latcinischc Form, sondern 
das unverandert tibernommenc gr. uµvdn 'preiset' (EL mit Lautwert i), so gebraucht 
in LXX Js. 12, 4 uµvEÎ:TE xupLov, aueh Dan. 3, 57-88 (ohne 74; Gesang 
der drei Mănner im Feuerofen) EUAO"'(EL't'E . . . TOV xupLov, uµvtL't"E ... ocu-r6v. Schon 
Lukrez hat griel'hische Zita.tworter in scine Vers1• Pingrhaut, l'/111ritur1 mia 1111d 

trauliz1", Xotpl-rwv µlot und Tpetu/..(~EL, 4, 1162/64. 
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