




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































§ 13. Sie f vaftä unb bie .tori^ovaHonfitfieone. 729 

@a|e oufrecfit, in beiicu tlv-tiScfifid) bie Jlnerfcnnung einer ©erfnupfitui; nen 
®ciamtntrec£)t unb iSpnbcrred)t enthalten war^-'), ?iinuicntlt(^ Ue§ fic in 
größerem ober geringcrem Umfange Sefijjenuerb bcr ©emeinbe burcf; 9]u(3iing§--
tanb'htngen ber einzelnen ©euieinbegliebcr gu^*). ?iucf) neigte fie gerabe in 
ä3e5ug auf 5r(lmenblievt;altntffe jn beut aud; in aubercr öinfic^t bieirndi ge= 
iiiad;ten Bugeftänbntij, baij bie universitas im. *Procc|j jur SSertrciung ber 
•iM)k unb Sntereffen ii)m 9) t̂itglteber legitimivt in^'"). 5)Dcfi inurben tm 
©anjcn it6eri)au:pt bie 9lecßt3öer[;äl̂ tni[fe am ©enteinlanb toä[;venb beä jed;§= 

timg beo SO?eI}r^eitäprincipö unb ber Settrag^pflidit nüer aud) au ber Shi^ung 
imBetl)ct(igten vicini auf einen puteus communis I I obs, 56 nr. 6. SInbererfeita 
bie äluftBfung bcr genteinen 5Beibe auf ber gclbniart iu gegenfettigca Snbiinbnatrcc^t 
(SoppchDetbe), boä im S^ieifct nur alä ein nuä „familiaritas, vicinitas et .societas" 
eingeräumte^ ,̂ jeberjeit aufBeBbareä unb unuerjä^rBareu „precarium reciprocttm" 
gelten fofi; 5. S . K o p p e n Decis. qu. 12. 5yg[. nuiS M e i c h s n e r I dec. 36 
nr. 10—15; C o l e r dec. 218. 

^ä) §ierl)er ge6ört ber BSufige Infdiiuij ber *praj:iö an bie eben (§ 12) 
('cfptodjene Sonftrultion ber ©efamnitgeredjtigfeiten bnrd) Z a s i u s ; ugt. M e i c h s n e r 
I dec. 34 (Sntfd). be» vi. M. ®. B. 1573); W e s e m b e c k cons. 311 (bie servitus 
pascendi ftefit al§ jtis reale ber universitas unb bem Inbegriff i^rcr praedia p ; 
testes de universitate finb Ijierbei unjutnffig). 

•̂'') W e s e i u b e c k cons. 311 nr. 6—9 u. cons. 301 nr. 143: bie universitas 
crfilßt SÖeiberecfite fcurd' bie singuli, reeldie t}ierbci vicem itniversitatis geritnt; 
ber ä^iberiprud) ven Corneus ift unbegrünbet. Sagegen ueriaugt G o e d e cons. 75 
nr. 9—11 in beni gieicBen Salle ein DJJaubat ber universitas unb §anb(ung in 
î reni Suinien; bie (arere SJMuung »on Raph. Fulgos. u. Patd. Castr. ift ju 
migbitligeu. Sei K l o c k cons. I c. 29 tcirb jujar an fic| ber Sefi^ertoerb burc§ 
singuli uegivt (nr. 214—217), tro^bem aber angenommen, ba^ bie ©tnbt Snnbau 
Scigb unb gifd)erci burd) personae particulares erfeffen Ijaii, ineit Selßtere fie 
„tanquam re commnni et jure, non autem proprio", „nomine universitatis", 
(Ulf iöefcM ober bodi mit .SBiffen u. @efdiet)en(af!en bcä iStnbtratbs unb bnrd) 
actus successivi geübt l)abcn; anberö ib. IV 0. 1 nr. 467 sq. ©gl. aud) S c h u l t es 
oben in 51 91. 

°s) 23g(. M e i c h s n e r I V dec. 27 (1594) nr. 34 — 35: nad) aKgeniciner 

bcutfcber ^rnriä fanu ber ?3!agiftrat bie Sntereffen tiub Sdedite feiner 53iirger int 

oertreten; I dec. 11 p. 130—179: im ^H-occij über 2Beibe= unb öo(ärfd)te 

gnnjer ©entcinben oertritt ber dominus bie sttbditi «nd) oI)ne SJltnbat, „quia in 

molestatione subditontm intelligitur etiam dominus molestari et interest stta 

locupletes habere sitbditoä". G e o r g . E v e r h a r d u s cons. 1 c. 56 nr. 76—79 

(civitas Oertritt cives nad) Slvt bcu pater). G o t h m a n n Resp. I r. 34 nr. 375 sq. 

(bie universitas fanu für bie (Sinjedien fingen, alfo nud) reconveniendo bie i[)ren 

piscatores jugcfügteu injuriae geltendmad)eu). dagegen meint H a r t m . P i s t o r . 

obs. 133, ber 9}Jagiftrat fintne ô nte 9)̂ nnbnt bie Untert^anen nid)t ueitreten, basier 

55. iud)t bie grei[)ett feiner Sfirger oou einer SBeibeferoitnt erftreiten. 
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