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sungeit bewirkten (per mensam solvere ober per
mensae scripturam, im Gegensatz zu ber von
dem Herrn ex arca geleisteten Zahlung) ober ein-
cassirten. Oft machten sie bie Zahlung bnrch
Umschreiben, b. h. sie schrieben bas Gelb ber
einen Person im Suche ab, ber anberit aber zu,
wie es in heutigen Banken geschieht. Ueber diese
Geschäfte führten sie genaue, vor Gericht gelteube
Bücher, und zwar fowol ein Eassabuch als ein
Contoeorreutbuch, in welchem jebe Person, mit
ber sie im Verkehr stauben, eine besondere Pa¬
gina Hatte, anf bereu einer Seite bas debet, auf
ber anberit bas credit eingezeichnet war, so baß
bie Bilanee jederzeit gezogen werben konnte. —
c) Sie waren ferner thätig in Haubelsfacheu als
Makler (interpretes) uub in Auctioueu als Pro¬
tokollführer. Cic. Caec. 4. 6. — Die Privat¬
bankiers bitbeten wie bie öffentlichen eilte beson¬
dre geschlossene Genossenschaft (collegium) uub
Halten ihre Geschäftsbureaus auf bem Forum bei
bem Tempel bes (Jastor unter bem Ianus medius
in besonberu Taberueu, welche vou beit Ceusoreu
angelegt worben waren. Liv. 9, 40. 26, 11. 27.
40, 51.

Weihgeschenke, avcc&amp;amp;rjfiazo: (über ihren
Unterschieb von Opfern f. Opfer), tourbeit bar¬
gebracht zum Dank für erlangte Gunst, ober als
Bittgeschenke, ober auch als Strafe, wie z. B
vou bett Archonten zn Athen, bie bas Gesetz
übertraten. Hierher gehört bie Weihuug bes
Haupthaares, bas Jünglinge uitb Jungfrauen
bett bie Jugettb schützeubeu uub ttährettbett Göt¬
tern zu Ehren abschnitten, wie Achilleus bem
Spercheios (Rom. II. 23, 141.), Thesens bem
Apollou (Plut. Tlies. 5.). Die Jungfrauen zu
Megarci weihten vor ber Hochzeit ihr Haar ber
Jphinoe, bie zu Delos ber Hekaerge. Häufig
bienten als Weihgeschenke Dreifüße, Waffen, Ge¬
webe uub Gewäuber, ferner Münzen, Bildchen,
Muscheln unb sonstige Kleinigkeiten. Mit ver¬
gleich en Gegenständen waren bie Tempel zum
Theil massenweise ausgeschmückt uub wurbeu so
bie ältesten Kuustkammern unb bie frühesten
Sammlungen von Naturalien unb Kuriositäten,
bie oft, in diese ober jene mythische Beziehung
gesetzt, als Reliquien betrachtet würben. Vgl.
Vota.

Weissagung f. Divinatio.
Wiegen, cunabula (cunae), oncccpai., svhl-

vrjrct scheinen bie Alten in frühester
Zeit nicht gebraucht zu haben, sonbern bie Mütter
ober Wärterinnen trugen bie Kleinen, um sie
einzuschläfern, schaukelnd auf ben Armen umher
Ultb sangen babei ßccvnaX^fiaza (s. Erziehung,
4.). Doch scheint man später mulbenartige In¬
stitute dieser Art benutzt zu Haben, wie bettn
auch bei Theokrit (id. 24, 10.) ber (Schitb zu
biesem Zweck benutzt wirb. Jebenfalls hielt man
Bewegen für bie Kleinen beim Einschlafen für
gesund. Bei ben Römern werben Wiegen feit
Planlus erwähnt (Plaut. Amph. 5, 1, 55. Cic.
diy. 1, 36.). Die Wärterin, welche ein Kiub
wiegte unb pflegte, hieß cunaria.

1 Winde. I. In physischer Beziehung. Die
Winbe, welche in Laub- unb Seewiube (anö-
ysLoi, apogei, unb zQonaioi, altani = ab alto)
eingetheilt würben, sinb nach ihrer Stärke ent-
weber gewöhnliche Winbe, ävsfxoL, venti, ober

Stürme, procellae, unb
Orkane. Die teueren treten unter oerschiebenen
Namen auf, als ^nvscpica, Stürme, bie beim Zu¬
sammenstoßen ber Winbe aus bett Wolken hervor¬
brechen, Huzcayig, o^rjnzog, eilt plötzlich nieder¬
fallender Sturmwinb (Soph. Ant, 418.); XaLlaip
ist ber heftige, mit Regen uub bident Gewölk
baherbrauseitbc Stoßwiub. Der vou ber Erbe mit
großer Gewalt auffahrende, zerstörenbe Wirbel-
wiltb heißt zvcpcöv, zvcpcög, ozQÖßiXog, turbo,
typbo (Soph. Ant. 418.); Tr^cr/j'e, ber feurige
Wirbelwind, turbo igneus, bezeichnet and) jebeu
heftigen Sturmwinb (Aristopli. Lys. 974.) unb
bie vou bem Wirbelwiub emporgetriebeite Wasser¬
hose, bie and) aCcpcov (Röhre) unb zvcpcöv heißt,
bei ben Lateinern columna, typhon. — Die
Winbe, welche nur zu bestimmten Zeiten bes
Jahres herrschen, hießen srrjaCcci, Etesiae (von
t'zog, Hat. 2, 20.); neben dieser allgemeinen Be-
beutung bezeichnet bas Wort aber ttoch speziell
bie Norboftlvinbe, welche jährlich nach Ausgang
bes Hunbssterns mehrere Wochen atthaltenb wehen;
bieselbeit Winbe, 8 Tage vor Aufgang bes Si¬
rius wehenb, heißen prodromi. — Von beit nach 2
beit Himmelsgegenben, ans betten sie wehen, be¬
stimmten Winbcu (Hauptstelle bei PI in, 2, 46 ff.,
vgl. Thubid)ttm in f. Heb. bes Soph., 1. Ausg.,
I, S. 334 ff.) sinb zunächst bie 4 von beit 4 Haupt-
weltgegeubeu herkommenbeit Hanptwinbe, ysvixco-
zazoL, cardinales, principales, zn nennen; sie
heißen: 1) No tos (Nozog, ber Feuchte, Auster),
ber Sübwittb, stürmisch, bett Griechen oft Nebel,
Nässe unb Regen bringenb unb gewohnlid) zu
Ansang bes Sommers wehenb, ber Gesundheit
nachtheilig. Horn. II. 3, 10. Hdt. 2, 25. xsins-
Qiog, Soph. Ant. 335. albus, Hör. od. 1, 7, 16.
rabies Noti, bas. 1, 3, 14. — 2) Boreas (Boqsccg,
BoQQag; ber Brausenbe, ’AjtuQHzicxs, ber von Nor-
ben, txQ-Azog, Herftiirmenbe, Septemtrio), ber
Norbwittb, kalt, aber heiter unb gesunb für
Europa unb Kleinasien, für Afrika bagegen Wol¬
ken unb Regen bringenb. Horn. II. 14, 395. 23,
692. Od. 5, 296. Auf ben späteren Winbrosen
bezeichnet ber Boreas nicht mehr beit reinen Nord,
sondern den Nebenwiud Nordost, sowie der Eurus
den Südost; Dichter indeß und solche, denen es
um genauere Bestimmung nicht zu thun war,
hielten das ursprüngliche fest. — 3) Zephyros 3
(ZfcpvQog der Dunkele, von £ocpog, Favonius),
der den Griechen gewöhnlich Sturm und Regen,
den.Westländern aber milde Witterung bringende
Westwind, mit dem Frühling beginnend, wann
der Schiffer fick) wieder auf die See wagt, und
besonders zur Zeit der Sommersonnenwende herr¬
schend. Hom. Od. 5, 295. 12, ,28. 14, 458. Hör.
od. 1, 4, 1. — 4) Euros (Evqog, der Morgen¬
wind , von rjcog, tcog, Vulturnus), ursprünglich
der Ostwind, später genauer der Südost, unb
so in EvQovozog umgewaitbelt (Hdt. 4, 99. 7,
36.), besonbers zur Zeit bes Wintersolstitinms
wehenb, gewöhnlich trocken, aber auch feucht. Hör.
epod. 16, 54. — Nur biefe 4 Hanptwinbe find
dem Homer bekannt. Gewöhnlich verbindet er
mit einander den Boreas und den Zephyros,
sowie den Notos und Euros (Hom. II, 2, 145.
9, 5. 23, 195. Od. 5, 295.); nur Zephyros und
Boreas Haben gemeinschaftliche Epitheta, und kein
Epitheton des Euros oder Notos kommt auch


