
Die »armen lüt« und das Geriebt 

Eine Straßburger Schrift über die Reform des geistlichen Gerichts 
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Bei der Betrachtung von Recht und Schrift im Mittelal ter ist es notwendig, neben den 
Aspekten von der Entstehung, der Funkt ion und dem Geltungsgrund urkundlicher 
sowie normativer Rechtsaufzeichnungen auch die Wirkung des Rechts im Rechtsalltag 
näher zu betrachten. D. h., es darf neben der Frage nach den Rechtsgrundsätzen nicht 
aus dem Auge verloren werden, wie sich ein bestimmtes Recht und das damit ver
bundene Rechtssystem auf die Gesellschaft auswirkt . O b es allen gesellschaftlichen 
Schichten gleichermaßen dient oder bestimmte Gruppen bevorzugt , sei es durch Privi
legien oder dadurch, daß dem einen oder anderen Personenkreis aufgrund höherer 
Bildung und Sprachkenntnisse der Zugang zum geschriebenen Recht leichter fäl l t und 
ihnen dadurch ein Rechtsvorteil entsteht. Diesem Aspekt kommt im Spätmit telal ter 
besondere Bedeutung zu, da das Schriftlichkeitsprinzip alle Rechtsbereiche erfaßt hat , 
auch den, der am längsten am Prinzip der Mündlichkeit festgehalten hat , nämlich der 
der bäuerlichen Welt. 

Eine wesentliche Rolle fü r die Verbrei tung der Schriftlichkeit im mittelalterlichen 
Rechtswesen in Deutschland spielten die verschiedenen geistlichen Gerichte, besonders 
die immer noch nicht ausreichend untersuchten geistlichen Offizialatsgerichte, da sie 
wie kaum ein anderes Gericht alle Personengruppen in Stadt und Land erfaßten. Ge
rade die Offizialatsgerichte haben sehr f rüh , über ihre eigentliche Zuständigkeit hin
aus, die alle Fragen des Klerus, der Kirche, der Sakramente und Kirchenlehre betra
fen, ihre Kompetenz auch auf weltliche Rechtsfragen und Personen ausdehnen kön
nen. Dies wurde dadurch begünstigt, daß der Gerichtssprengel der bischöflichen Off i 
zialatsgerichte fast immer mit den Bistumsgrenzen zusammenfiel und das Gericht 
durch geistliche Strafen seinem Spruch mehr Nachdruck verleihen konnte. Daneben 
waren die Offizialatsgerichte bis Mitte des 15. Jahrhunder t s eine gesuchte Beurkun
dungsstelle fü r Zinsverschreibungen, Gülten, Käufe , Schenkungen und andere Be
urkundungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Dies hat te f ü r den Veräußerer den 
Vorteil, daß im Streitfalle sich der Offizial als zuständiger Richter ansah. Doch be
reits im 14. Jahrhunder t bestand wiederholt Anlaß, über das geistliche Gericht zu 
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klagen.1) Die Bischöfe, im allgemeinen bestrebt, die Rechtssicherheit an ihren Gerichten 
zu gewährleis ten, erließen wiederhol t Gerichtsordnungen u n d Statuten.2) Von welcher 
A r t die Mißs t ände waren , wird in den bischöflichen Sta tu ten zumeist nur mit allge
meinen Hinweisen angedeute t oder m u ß ind i rek t aus den einzelnen Bestimmungen er
schlossen werden . Anders verhä l t es sich bei einer Straßburger Reformschr i f t aus der 
Mit te des 15. Jah rhunde r t s . Der Verfasser schildert einem Untersuchungsbericht gleich 
und ohne Rücksicht auf Personen u n d R a n g bis ins einzelne die gewinnsüchtigen 
P r a k t i k e n u n d andere Mißbräuche der einzelnen Gerichtsorgane. 

E n t s t a n d e n ist die Reformschr i f t in einer Zeit , als das Bistum St raßburg sich in einem 
völl ig verwahr los ten Zus tand be fand . Bischof Wilhe lm von Diest (13931439) , der 
unwürd igs te aller St raßburge r Bischöfe, h a t t e die Zei t der Wirren in Reich und Kirche 
dazu genutzt , ein ausschweifendes Leben zu f ü h r e n und das ihm anve r t r au t e Kirchen
gut zu verschleudern. Nicht viel besser handel te sein Nachfolger , Ruprecht von 
Bayern (144078) , der mit 24 J a h r e n den Straßburger Bischofsstuhl bestieg. Mehr 
Fürs t als Bischof übte er keine liturgischen Funk t ionen aus, widmete sich seinen K o n 
kubinen u n d richtete unter anderem seinem unehelichen Sohn eine prächtige Hochzei t 
aus. Erst in seinen le tz ten Lebensjahren wande l t e er sich u n d galt dann sogar als guter 
Bischof. I n dieser historischen Si tuat ion ents tand die bisher k a u m beachtete St raßbur 
ger Reformschr i f t der geistlichen Gerichte. Vermutl ich hande l t es sich u m eine A u f 
t ragsarbei t , wobei es u n k l a r ist, wer der Adressat w a r . Bei dem bekann t losen Lebens
w a n d e l Bischof Ruprechts d ü r f t e er k a u m als Auf t raggeber in Frage kommen. Es 
w ä r e denkbar , d a ß vorl iegende Schrift als eine A r t Denkschr i f t f ü r das Straßburger 
D o m k a p i t e l u n d den R a t der Stad t v e r f a ß t wurde , als diese 1441 und 1443 Bischof 
Ruprecht zu R e f o r m e n im Bistum drängten.3) Beide, D o m k a p i t e l u n d Rat , ha t ten 
schon aus f inanziel len G r ü n d e n größtes Interesse an den geistlichen Gerichten.4) Die 
Reformschrift ,*) die keinen Titel t r äg t u n d am besten mit »Refo rma t ion des geistli
chen Gerichts zu St raßburg« überschrieben wird , ist in zwei selbständigen Papier 

1) Vgl . d a z u H . FOERSTER, D i e O r g a n i s a t i o n des erzbischöf l ichen Off iz ia la t sge r i ch t s zu K ö l n 
bis auf H e r m a n n v o n W i e d , in Z R G K A 42 (1921) S. 268 f f . ; J . KRIEG, D e r K a m p f der Bi
schöfe gegen die A r c h i d i a k o n e im B i s t u m W ü r z b u r g (1914) S. 123.; F. HAFFNER, D i e kirchl i
chen R e f o r m b e m ü h u n g e n des S p e y e r e r Bischofs M a t h i a s v o n R a m u n g in vor t r iden t in i sche r 
Zei t (1961) S. 55 f . ; P .  J . SCHULER, Geschichte des Südwes tdeu t schen N o t a r i a t s . V o n seinen 
A n f ä n g e n bis z u r R e i c h s n o t a r i a t s o r d n u n g v o n 1512 (1976) S. 144 ff . 
2) E i n e u n v o l l s t ä n d i g e Z u s a m m e n s t e l l u n g kirchlicher Ger ich t s s t a tu t en gibt N . HILLING, Kirch
liche G e r i c h t s o r d n u n g e n des 14. bis 16. J a h r h u n d e r t s aus deutschen Bis tümern , i n : Arch. f. 
k a t h . Kirchenrech t 109 (1929) S. 577 ff . N i c h t a u f g e f ü h r t s ind die G e r i c h t s o r d n u n g e n v o n 
K o n s t a n z , Basel sowie die S t r a ß b u r g e r v o n 1423; vgl . P .  J . SCHULER a. a. O . S. 144 f . 
3) K . STENZEL, D i e geistl ichen Ger ich te zu S t r a ß b u r g im 15. J a h r h u n d e r t , i n : Z G O R h N F 29 
(1914) S. 429 f., im f o l g e n d e n z i t . : STENZEL. 
4) E b d . S. 415 f., 429. 
5) D e r Begriff »reformatio« k o m m t selbst nicht v o r , ist aber s i n n g e m ä ß vol l z u t r e f f e n d . 
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h a n d s c h r i f t e n a u s d e r M i t t e des 15. J a h r h u n d e r t s e r h a l t e n . 6 ) B e i d e m u m f a n g r e i c h e 

r e n E x e m p l a r , d e r F a s s u n g A , h a n d e l t es sich u m e i n s o r g f ä l t i g g e s c h r i e b e n e s K o n z e p t , 

d a s K o r r e k t u r e n u n d E r g ä n z u n g e n v o n a n d e r e r H a n d a u f w e i s t . A m R a n d e f i n d e n 

sich i n l a t e i n i s c h e r S p r a c h e z . T . b e j a h e n d e 7 ) , a b e r a u c h a n d e r e G l o s s e n a u s d e m 

A n f a n g des 16. J a h r h u n d e r t s , d i e o f t s p ö t t i s c h d a r a u f h i n w e i s e n , d a ß d i e h i e r e r h o 

b e n e n F o r d e r u n g e n n i c h t s N e u e s u n d b e r e i t s i n d e n S t a t u t e n g e r e g e l t s e i e n . D i e R a n d 

v e r m e r k e s t a m m e n v e r m u t l i c h n i c h t a l l e v o n e i n e r H a n d . B e i e i n i g e n is t es w a h r 

sche in l i ch , d a ß sie v o n S e b a s t i a n B r a n t h e r r ü h r e n . 8 ) I n d e r z w e i t e n H a n d s c h r i f t B l i e g t 

e i n e s e h r s a u b e r g e s c h r i e b e n e A b s c h r i f t d e s K o n z e p t s A v o r , i n d i e a l l e K o r r e k t u r e n 

u n d N a c h t r ä g e ü b e r n o m m e n sind.9) M i t d e r F a s s u n g B, i m g l e i c h e n B a n d u n d v o n der

g l e i c h e n H a n d g e s c h r i e b e n , i s t z u g l e i c h e i n e d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g d e r l a t e i n i s c h e n G e 

r i c h t s s t a t u t e n des B i s c h o f s W i l h e l m v o n D i e s t a u s d e m J a h r e 1 4 2 3 ü b e r l i e f e r t . 1 0 ) A u s 

v e r s c h i e d e n e n G r ü n d e n i s t es w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d e r d e u t s c h e T e x t i m Z u s a m m e n 

h a n g m i t d e r S t r a ß b u r g e r R e f o r m s c h r i f t 1 1 ) h e r g e s t e l l t w u r d e . D i e d e u t s c h e F a s s u n g 

d e r G e r i c h t s o r d n u n g v o n 1 4 2 3 u n t e r s c h e i d e t sich v o m l a t e i n i s c h e n O r i g i n a l t e x t d a 

d u r c h , d a ß e i n i g e w e n i g e , m e h r f o r m a l e B e s t i m m u n g e n f e h l e n u n d d i e P a r a g r a p h e n 

z . T . i n a n d e r e r , v o m I n h a l t b e d i n g t e r ü b e r s i c h t l i c h e r e r R e i h e n f o l g e a n g e o r d n e t 

s ind . 1 2 ) E s t r i t t h i e r d i e s e l b e g e d a n k l i c h e S y s t e m a t i k e n t g e g e n w i e b e i d e r S R S . E s 

w ä r e d a h e r d e n k b a r , d a ß m a n i m V e r f a s s e r d e r S R S a u c h d e n Ü b e r s e t z e r d e r G e 

r i c h t s o r d n u n g z u s u c h e n h a t . D a s V o r h a n d e n s e i n e i n e r d e u t s c h e n Ü b e r s e t z u n g d e r 

G e r i c h t s o r d n u n g u n d i h r e a b s c h r i f t l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g z u s a m m e n m i t d e r S R S is t 

s i che r l i ch k e i n Z u f a l l . Z u m e i n e n b e z i e h t sich d e r V e r f a s s e r i m m e r w i e d e r a u f d i e 

G e r i c h t s o r d n u n g v o n 1 4 2 3 ^ ) , z u m a n d e r e n e n t s p r i c h t e i n e Ü b e r s e t z u n g d e n I n t e n 

t i o n e n des V e r f a s s e r s d e r S R S . D e n n e i n e Ü b e r s e t z u n g e r m ö g l i c h t e es a u c h w e n i g e r 

g e b i l d e t e n L e u t e n , sich ü b e r d i e g e i s t l i c h e n G e r i c h t s s t a t u t e n z u i n f o r m i e r e n . M a n d a r f 

6) G e h e f t e t e P a p i e r h a n d s c h r i f t o h n e U m s c h l a g i m S t a d t a r c h i v S t r a ß b u r g , I I ( V D G ) 117, 

f o l . 157 r—195 r . D i e n a c h f o l g e n d e n Z i t a t e u n d V e r w e i s e s i n d a l l e d i e s e r F a s s u n g A , d i e i m 

f o l g e n d e n m i t S R S ( S t r a ß b u r g e r R e f o r m s c h r i f t ) b e z e i c h n e t w i r d , e n t n o m m e n . 

7) B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e w u r d e n d i e R a n d v e r m e r k e a u c h i m E x e m p l a r d e r F a s s u n g B e i n 

g e t r a g e n . 

8) D i e s e n H i n w e i s v e r d a n k e ich d e m S t r a ß b u r g e r S t a d t a r c h i v a r H e r r n D r . F u c h s . 

9) G e h e f t e t e P a p i e r h a n d s c h r i f t e b e n f a l l s i m S t a d t a r c h i v S t r a ß b u r g , I I ( V D G ) 117, f o l . 137 r 

bis 1 5 3 r . 

1 0 ) E b d . f o l . 1 2 6 r —  1 3 6 r . 

11) D i e R e f o r m s c h r i f t w i r d i m f o l g e n d e n m i t S R S a b g e k ü r z t . 

12) G e d r u c k t b e i : P . LEVRESSE, L ' o f f i c i a l i t e e p i s c o p a l e d e S t r a s b o u r g d e p u i s ses o r i g i n e s ä 

son t r a n s f e r t a. M o l s h e i m ( 1 2 8 4 — 1 5 9 7 ) , S t r a ß b u r g 1972 ( M a s c h s c h r . ) S. 394 ff. — E i n e N e u 

a u s g a b e d e r G e r i c h t s o r d n u n g w ä r e w ü n s c h e n s w e r t , d a L e v r e s s e u . E . m e t h o d i s c h u n z u l ä s s i g 

d i e G e r i c h t s o r d n u n g e n v o n 1388 u n d 1423 o h n e a u s r e i c h e n d e K e n n t l i c h m a c h u n g m i t e i n a n d e r 

v e r m e n g t h a t . 

1 3 ) S R S f o l . 1 6 5 v , 1 9 2 v . 
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d i e Z a h l d e r j e n i g e n , d i e d e u t s c h e T e x t e l esen u n d v e r s t e h e n k o n n t e n , n i c h t z u k l e i n 

e i n s c h ä t z e n , u n d sie w a r s icher l ich h ö h e r als a l l g e m e i n a n g e n o m m e n w i r d . 

D i e E n t s t e h u n g s z e i t d e r S R S k a n n , o b w o h l sie k e i n e Z e i t a n g a b e n e n t h ä l t , d e n n o c h 

in e t w a f e s t g e l e g t w e r d e n . I m T e x t w i r d e i n m a l J o h a n n e s M e s s i n g e r als P r o k u r a t o r 

a m ge i s t l i chen G e r i c h t e r w ä h n t ; 1 ^ er ist n o c h 1 4 3 6 i n d iese r T ä t i g k e i t bezeugt . 1 *) 

Z u m a n d e r e n ist d i e S R S s icher l ich n i c h t n a c h d e m D e z e m b e r 1 4 6 6 e n t s t a n d e n , d. h . 

n a c h d e m A b s c h l u ß d e r V e r t r ä g e z w i s c h e n Bischof R u p r e c h t u n d d e r S t a d t S t r a ß 

b u r g . 1 6 ) D e n n d i e i n d e r R e f o r m s c h r i f t v o r g e t r a g e n e n V o r s c h l ä g e , d ie E i n n a h m e n u n d 

V e r w a l t u n g d e r I n s i e g l e r g e f ä l l e b e t r e f f e n d , w a r e n 1 4 6 6 in d e r v o r g e s c h l a g e n e n F o r m 

G e g e n s t a n d d e r A b m a c h u n g . ^ ) A u c h d e r p a l ä o g r a p h i s c h e B e f u n d w e i s t in d i e Z e i t 

M i t t e 15. J a h r h u n d e r t . D a m i t e r g i b t sich a ls w a h r s c h e i n l i c h e r Z e i t p u n k t d e r A b f a s 

s u n g : l e t z t e P o n t i f i k a t s j a h r e Bischof W i l h e l m s v o n D i e s t , w a h r s c h e i n l i c h e r A n f ä n g e 

Bischof R u p r e c h t s , e t w a 1 4 4 1  4 3 . l 8 ) 

Bei d e m b i s h e r u n b e k a n n t e n V e r f a s s e r d e r S R S h a n d e l t es sich u m e i n e n j u r i s t i sch 

g e b i l d e t e n M a n n aus d e r U m g e b u n g des b i s c h ö f l i c h e n H o f s , w o r a u f u . a. a u c h se ine 

S o r g e u m d a s s c h w i n d e n d e A n s e h e n d e r O f f i z i a l a t s g e r i c h t e h i n w e i s t . V o r a l l e m se ine 

g a n z e H a l t u n g , d i e A r t se ines j u r i s t i s c h e n W i s s e n s , a b e r a u c h d e r of f ens i ch t l i ch g u t e 

E i n b l i c k in d i e geis t l i che G e r i c h t s o r g a n i s a t i o n u n d d i e v o r h a n d e n e n M i ß s t ä n d e lassen 

es als w a h r s c h e i n l i c h e r s c h e i n e n , d a ß es sich be i d e m V e r f a s s e r u m e ine f ü h r e n d e 

A m t s p e r s o n a m ge i s t l i chen G e r i c h t , w a h r s c h e i n l i c h u m e i n e n K o l l a t e r a l n o t a r h a n 

del t . 1 ?) A u f e i n e n N o t a r w e i s t a u c h se in a u f d i e a l l t ä g l i c h e G e r i c h t s p r a x i s a u s g e r i c h 

t e t e s I n t e r e s s e . F o r m a l j u r i s t i s c h e F r a g e n s p i e l e n be i i h m n u r e ine u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . 

H i e r z u m a c h t er a u c h k a u m A u s f ü h r u n g e n u n d v e r w e i s t v i e l m e h r a u f d ie b i s c h ö f l i 

chen S t a t u t e n . Schl ieß l i ch k ö n n t e n d i e i n i h r e m T o n z . T . d o c h r ech t h ö h n i s c h e n G l o s 

sen a m R a n d e d e r H a n d s c h r i f t A a u f d i e Ü b e r h e b l i c h k e i t des a k a d e m i s c h g e b i l d e t e n 

J u r i s t e n g e g e n ü b e r d e m i m w i s s e n s c h a f t l i c h e n R e c h t w e n i g e r v e r s i e r t e n N o t a r z u r ü c k 

z u f ü h r e n se in . D i e A u s f ü h r u n g e n des V e r f a s s e r s d e r S R S z e i c h n e n sich d u r c h g e d a n k 

l iche S t r e n g e aus . D i e e i n z e l n e n P u n k t e s i n d r e l a t i v s y s t e m a t i s c h g e o r d n e t e r f a ß t . Z u 

n ä c h s t w e r d e n d i e h e r r s c h e n d e P r a x i s u n d i h r e M i ß s t ä n d e gesch i lde r t , w o r a n sich d a n n 

se ine R e f o r m v o r s c h l ä g e a n s c h l i e ß e n . D i e g a n z e S c h r i f t s o l l t e k e i n f e r t i g e r E n t w u r f 

1 4 ) SRS fol . 1 9 3 v. 
1 5 ) STENZEL S . 3 9 5 . 

16) Ebd . S. 4 2 9 f. 
17) Ebd . — Bereits 1407—17 w a r die F i n a n z v e r w a l t u n g der geistlichen Gerichte Straßburgs 
in ähnlicher Weise geordnet , wie es später die SRS vorschlägt ; vgl. STENZEL S. 430; SRS fol . 
1 8 0 r f. 
18) Vgl. oben S. 222.  STENZEL S. 395 gibt als Ents tehungszei t 14361445 an. 
19) Eine weitere Reformschr i f t (Archives depar tementa les du BasRhin, Strasbourg, G. 1414) 
w u r d e ca. dreißig bis vierzig J a h r e später von den Kol la t e ra lno ta ren Johannes Castemeister 
d. Alt . von Massmünster und D e g e n h a r d Buchow v e r f a ß t . Vgl. auch STENZEL, S. 368, Anm. 4, 
S. 3 6 9 A n m . 1. 



D I E » A R M E N L ü T « U N D D A S G E R I C H T 225 

f ü r eine zu erstellende Prozeß und Gerichtsordnung sein, sondern w a r mehr als eine 
Diskussionsgrundlage gedacht. Denn an einigen Stellen ist in beiden Fassungen, z. B. 
fü r die endgültige Regelung von Fristen, Pla tz fü r Nachträge gelassen.20) 

Das wirkliche Anliegen des Verfassers war neben der Hebung des Ansehens des 
geistlichen Gerichts in erster Linie jedoch der wirksame Rechtsschutz der »armen 
lüt« vom Lande.21) Dies ist kein leerer Topos. Das Sehnen nach gerechter Ordnung 
und Rechtsfrieden zieht sich als roter Faden durch die ganze SRS. In der Praxis be
deutete dies f ü r den Verfasser, daß auch der nicht in Rechtsdingen erfahrene M a n n 
ungestört seiner Arbeit nachgehen, seine Pflichten gegen die Obrigkeit und Familie er
füllen und ein christliches Leben führen konnte, ohne daß er durch betrügerische Ma
chenschaften und Mißbrauch der Kirchenstrafen um den Lohn seiner Arbeit gebracht 
wurde. Das Ziel der Schrift war nicht die soziale und politische Neuordnung , sondern 
die Wiederherstellung der gerechten Rechtsordnung, d. h. durch geeignete Reform
maßnahmen wollte er dem »armen man« das jedem Christenmenschen zustehende 
Recht verschaffen. Recht sollte gleichermaßen fü r jedermann und nicht nur fü r Kleri
ker oder Kaufleute aus der Stadt Geltung haben. 

Wer waren fü r ihn die »armen lüt«? Dies waren zunächst ganz allgemein die 
Nichtstädter, die »lüte in dem lande«, dann aber speziell der nicht adelige kleine 
Mann, der seine Äcker bestellte oder andere Geschäfte betrieb und im Gegensatz zum 
Städter gerichtlichen und geldlichen Dingen zumeist hilflos gegenüberstand. Es lohnt 
sich, nun im einzelnen den Folgeerscheinungen der Mißstände bei den verschiedenen 
geistlichen Gerichten in Straßburg nachzuspüren, weil sich hier unter dem speziellen 
Aspekt der Gerichtsbarkeit Einblicke in die soziale und wirtschaftliche Situation der 
bäuerlichen Bevölkerung im Elsaß und in der Ortenau auftun.2 2) Alle »beswerde, 
kummer und gebresten, kosten und schaden«2^ der »armen lüt« werden unmiß
verständlich auf das Versagen der geistlichen Gerichtsbarkeit und die Bestechlichkeit 
ihrer Beamten zurückgeführt . 

Zunächst geht die SRS auf die mannigfal t igen betrügerischen Manipula t ionen und 
Erpressungsversuche der Latoren, auch Briefträger genannt, ein. Ihre Aufgabe war es, 
sämtliche vom geistlichen Gericht ausgehenden Ladungen, Mahnungen und Bannbriefe 
zuzustellen und eventuelle Zahlungen aus Schuldprozessen einzutreiben. Zugleich wa
ren sie auch als Mittler zwischen dem in der Stadt Straßburg ansässigen Gericht und 

2 0 ) Z . B . S R S f o l . 1 9 4 r . 

2 1 ) »Sollich und ander gebresten, deren me ist, abezuokomen und die arme lüt und das landt 

hierinen baß versehen, und das die armen lüt irs buws und hantwercks, so sü denn zu schaf

fende hond, baß gewarten . . .« ( S R S f o l . 1 6 4 v . ) . 

2 2 ) D i e s e r B e i t r a g b e s c h r ä n k t sich g a n z b e w u ß t a u f d i e i n d e r R e f o r m s c h r i f t a n g e s c h n i t t e n e n 

P r o b l e m e u n d d i e d a z u g e m a c h t e n A u s s a g e n . Z u r S t r a ß b u r g e r g e i s t l i c h e n G e r i c h t s b a r k e i t v g l . 

S T E N Z E L p a s s i m . 

2 3 ) S R S f o l . 1 6 2 v . 
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d e r L a n d b e v ö l k e r u n g t ä t i g . B e i i h r e n B o t e n g ä n g e n a u f s L a n d h a t t e n sie sich z u e r k u n 

d i g e n , o b j e m a n d e i n e n a n d e r e n v o r d a s G e r i c h t l a d e n w o l l e . A u c h v e r m i t t e l t e n d i e 

L a t o r e n d e n B e k l a g t e n d e n e r f o r d e r l i c h e n R e c h t s b e i s t a n d . D i e s e V e r t r a u e n s s t e l l u n g 

u n d M i t t l e r f u n k t i o n m i ß b r a u c h t e n s ie i n g r o b e r W e i s e z u m N a c h t e i l d e r B a u e r n . B r i e f 

u n d L a d u n g e n , d i e s ie g e g e n E n t l o h n u n g a u f s L a n d a u s z u t r a g e n h a t t e n , b l i e b e n u n b e 

s t e l l t b z w . u n v e r k ü n d e t . 2 4 ) Z u m T e i l b e a u f t r a g t e n sie S c h ü l e r o d e r K n e c h t e g e g e n 

g e r i n g e B e z a h l u n g . D a l e t z t e r e h ä u f i g d e n w e i t e n W e g s c h e u t e n , w a r f e n sie d i e G e 

r i c h t s b r i e f e i n s F e u e r o d e r i n d e n n ä c h s t e n Bach . 2 *) M a n c h e r B r i e f w u r d e a u s B e 

q u e m l i c h k e i t i n e i n e r P f a r r e i v e r k ü n d e t , z u d e r d e r d a r i n g e n a n n t e g a r n i c h t g e h ö r t e . 

V o r G e r i c h t s a g t e n d i e L a t o r e n d a n n w a h r h e i t s w i d r i g a u s , d i e L a d u n g , d e r B a n n b r i e f 

o d e r w a s es s o n s t w a r , sei o r d n u n g s g e m ä ß v e r k ü n d e t u n d ü b e r g e b e n worden . 2 ( 5 > D a 

a b e r d a s G e r i c h t d e n A u s s a g e n d e r L a t o r e n m e h r G l a u b e n s c h e n k t e u n d d i e d e r L a n d 

b e w o h n e r a l s S c h u t z b e h a u p t u n g w e r t e t e , e n t s t a n d e n d u r c h d ie se s V e r h a l t e n d e m 

» G e m e i n e n M a n n « o f t s e i n E i n k o m m e n ü b e r s t e i g e n d e K o s t e n , w e n n n i c h t g r o ß e 

N o t . S t e l l t e n d i e L a t o r e n a n v e r t r a u t e B r i e f e z u , d a n n h i e l t e n s ie o f t n i c h t d i e v o n 

d e r G e r i c h t s o r d n u n g f e s t g e l e g t e A b f o l g e e i n . B a l d s t e l l t e n s ie e i n e M a h n u n g z u , o h n e 

d a ß e i n e L a d u n g v o r a u s g e g a n g e n w a r , b a l d e i n e L a d u n g u n d d a n n n i c h t s m e h r , b i s 

s c h l i e ß l i c h g a n z ü b e r r a s c h e n d f ü r d e n B e t r o f f e n e n u n d o h n e d i e i n d e n S t a t u t e n f e s t 

g e l e g t e M a h n u n g d i e V e r t r e i b u n g v o m H o f e r f o l g t e . E s s o l l e n n a c h A u s s a g e d e r S R S 

a u c h B a n n b r i e f e v e r k ü n d e t w o r d e n s e i n , o h n e d a ß d i e i m k a n o n i s c h e n R e c h t g e f o r 

d e r t e n Z i t a t i o n e n u n d M o n i t i o n e s v o r a u s g e g a n g e n w a r e n . D a n e b e n n u t z t e n d i e L a 

t o r e n i h r e V e r t r a u e n s s t e l l u n g i n s c h a m l o s e r W e i s e f ü r B e t r ü g e r e i e n a u s . Sie v e r u n 

t r e u t e n G e l d e r , d i e i h n e n d i e v e r s c h u l d e t e n L a n d b e w o h n e r z u r B e z a h l u n g d e r G e 

r i c h t s k o s t e n o d e r z u m A b t r a g e n i h r e r S c h u l d e n a n v e r t r a u t h a t t e n . 2 7 ) S t a t t ü b e r d i e s e 

G e l d e r m i t d e m G e r i c h t o d e r d e n G l ä u b i g e r n a b z u r e c h n e n u n d so d e n v o m S c h u l d n e r 

a n g e s t r e b t e n A u f s c h u b v o r w e i t e r e n S t r a f e n z u e r r e i c h e n , v e r s p i e l t e n o d e r v e r p r a ß t e n 

s ie d i e G e l d e r . 2 8 ) D e m S c h u l d n e r t e i l t e n sie m i t , s ie h ä t t e n i h m »zil und tag« v e r 

s c h a f f t . 2 ^ I n a n d e r e n F ä l l e n h a t t e n i h n e n i n G e r i c h t s d i n g e n u n e r f a h r e n e L e u t e g r ö 

ß e r e S u m m e n a n v e r t r a u t , u m d a m i t e i n e n P r o k u r a t o r f ü r i h r e n R e c h t s s t r e i t z u v e r 

p f l i c h t e n . I m V e r t r a u e n a u f d i e s c h ö n e n W o r t e d e s G e r i c h t s b o t e n b l i e b e n d i e L e u t e z u 

L I a u s e u n d g l a u b t e n i h r e S a c h e i n g u t e n H ä n d e n . T a t s ä c h l i c h h a t t e n d i e L a t o r e n d i e 

G e l d e r u n t e r s c h l a g e n u n d k e i n e n P r o k u r a t o r b e s t e l l t e 0 ) D i e g u t g l ä u b i g e n L a n d l e u t e 

24) Ebd . , fo l . 157 r f . 
25) Ebd . , fo l . 158 v f . 
26) ». . . den armen lüten, so sie selten, das inen die brieff nüt verkündet werent, sundern 
den brieftregern glouben worden ist, und dadurch die liit dick und vil zu schweren verderb
lichen kosten kommen sint.« (SRS fo l . 157 f .) . Vgl . a u c h ebd . fo l . 159 r . 

27) S R S fo l . 158 r . 
28) E b d . fo l . 159 r . 
29) E b d . fo l . 158 r . 
30) E b d . fo l . 159 r . 
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ve rpaß ten dadurch die gesetzten Termine u n d ver lo ren schließlich den Prozeß . Einige 
Latoren l ießen sich v o n den Betrof fenen durch Geld u n d N a t u r a l i e n bestechen, die 
L a d u n g oder das S t r a f m a n d a t nicht zu verkünden.31) Die einfachen Leute, in U n 
kenntnis der Prozeßordnung , glaubten, n u n die drohende G e f a h r abgewende t zu ha
ben. Jedoch 14 Tage später s t and der Gerichtsbote wieder v o r der T ü r u n d klagte , 
wie sehr die Kläger auf eine Verkünd igung dräng ten . Dieses erpresserische Spiel t r ie
ben manche of fenbar so lange, bis der Betroffene ru in ier t w a r . D a n n w u r d e ihm das 
gerichtliche M a n d a t doch noch k u n d gemacht, das n u n nicht mehr eine einfache Zi ta 
t ion war , sondern bereits eine Moni t io , w e n n nicht ein Bannbr ief (aggravatio).32> 
D e n n der Lator ha t t e bei Gericht die V o r l a d u n g als zugestell t gemeldet , u n d das Ge
richt  im guten Glauben darauf — hat te , nachdem sich der Zi t ie r te nicht eingestellt 
hat te , ein Versäumnisur te i l gefäl l t . 

Aber nicht nur die Latoren , auch die anderen Gerichtsorgane w a r e n nicht f re i von 
K o r r u p t i o n . A m bedenklichsten war , d a ß selbst die Off iz ia le durch ih re Bestechlich
keit das Ansehen des Gerichts in Mißkred i t brachten. Nicht nur , d a ß sie f ü r Geschenke 
empfängl ich waren,33) viel betrüblicher w a r es, d a ß sie entgegen den Gerichtss ta tuten 

von Klöstern , St i f t e rn u n d reichen K a u f l e u t e n jährliche Pensionen, Geld oder Sach
renten annahmen.34) Ein solcher Richter k o n n t e n a t u r g e m ä ß nicht mehr f re i u n d 
unpartei isch urtei len. Die Leid t ragenden w a r e n allein die a r m e n Leute, da in erster 

Linie sie v o n den Klös tern u n d K a u f l e u t e n mit Schuld u n d Säumnisprozessen über
zogen w u r d e n . Bei den v o n den Sta tu ten vorgeschriebenen P r ü f u n g e n der Bewerber 

f ü r die Zulassung als N o t a r oder P r o k u r a t o r bei den geistlichen Gerichten, aber auch 
bei Neubese tzungen v o n Gerichtsämtern l ießen sich die Off iz ia l e nur zu gern beste

31) Ebd. fol . 158 r ff. 
32) Ebd. 
33) »Es ensol ouch by geschworenen eyd dehein official, insigler, noch advocat dehein schenk 
von deheinen enpfahen, noch nemen in golt, gelt, . . . und wer das darüber tette, miet, gob, 
schenke oder deheinerley forteil hierumb neme in deheinen weg, . . . der sol erloß sin und als 
ein erlosen sich der gericht nicht mer gebruchen, sunder abgesacz und schwerlich durch den 
herren des gerichts an Hb und gut gestraffet werden . . .« (SRS fol. 188 r). 
34) »Item wanne in vergangenen zyten solichs vil und dick beschehen ist und teglich beschickt 
an den geistlichen gerichten welher ein official an den gerichten ist oder wirt, zuo dem koment 
closter und stiften der frowen und der manne und ouch ettliche werbende lüt, so sie gericht 
vil bruchent, und ir schaffener und nement die selben official zuo irem p f ä f f e n und genedigen 
pensionaten, söllent und seczent inen darumb benant renten und gült in pfennig, korn, win 
oder anderen dingen, und die selben sint ouch die, die die geistlichen gericht aller meist bru
chent. Die selben official sint in den selben iren pensionaten und so inen jar gült geben, vast und 
billich fürderig und gewertig und erzürnet sy nit gerne. Do ist nu vil clage der armen und 
ouch andern lüten, das inen solichs nit nücz . . . Weiher official oder richter were, . . . das der 
ouch ein freye, unverbunden man were und von niemans kein pension, noch jar gült neme 
und das er ouch niemans verbunden were.« (SRS fol. 184 r). 
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chen.35) So ist es nicht verwunder l ich , d a ß m a n charakterl ich u n d fachlich ungeeignete 
M ä n n e r in diesen Ä m t e r n an t ra f .3g) 

Andererse i ts w a r es einem solchen Off iz i a l unmöglich, bei Bestechungen oder ande
ren Mißbräuchen mit den in den Sta tu ten vorgesehenen Mit te ln durchzugrei fen oder 
i rgendeinen seines Amtes zu entheben.37) Die SRS er inner t ausdrücklich an die alten 
Sta tu t en , wonach kein f r emder , u n b e k a n n t e r M a n n zu einem A m t zugelassen werden 
dür f e , bevor ihn nicht Off i z i a l u n d A d v o k a t e n auf seine charakterl iche Eignung, aber 
auch »ob er zuo dem ampt gelert kümet, wissent döge«^). V o r einer gerichtlichen 

A p p r o b a t i o n dur f t e seinen N o t a r i a t s i n s t r u m e n t e n kein Glaube geschenkt w e r d e n u n d 

sie bei Gericht nicht a n g e n o m m e n w e r d e n . Auch sonst sei es bisher schon verbo ten ge
wesen, d a ß solche Personen j e m a n d e m als N o t a r dienten.39) Die SRS fo rde r t e v o m 

Off i z i a l , d a ß er auch gegenüber den zugelassenen N o t a r e n u n d P r o k u r a t o r e n der ihm 

über t r agenen Aufsichtspfl icht n a c h k o m m e / 0 ) 

Nich t weniger w a r e n die L a n d b e w o h n e r den Machenschaf ten der N o t a r e u n d 
P r o k u r a t o r e n hi l f los ausgeliefert . So n u t z t e n die P r o k u r a t o r e n alle sich bietenden 

Möglichkei ten, u m die Prozesse zu verschleppen, d. h. höhere Gebühren einzunehmen. 
G r a v i e r e n d e r w a r , d a ß sie pflichtvergessen das V e r t r a u e n ihrer Klien ten mißbrauch

ten, u m sich zu bereichern. U n t e r dem V o r w a n d , A d v o k a t e n u n d N o t a r e bezahlen zu 

müssen, haben sie die Bauern ve ran l aß t , zwei bis zehn G u l d e n bei ihnen zu hinter le
gen. Die Gelder verschwanden im Beutel des P r o k u r a t o r s , der A d v o k a t w u r d e nicht 

angegangen, die Briefe nicht beim N o t a r ausgelöst, der P r o z e ß weiter verschleppt u n d 
blieb schließlich, w e n n die Par t e i f inanziel l nicht mehr konnte , unve r t r e t en u n d w a r 
d a m i t verloren.41) In ande ren Fäl len versuchten sie, hohe G e b ü h r e n f o r d e r u n g e n da
durch zu kaschieren, d a ß sie den Par te ien einredeten, sie hä t t en ihnen durch diesen 

sicherlich a u f w e n d i g e n Schri f tsa tz noch wei t höhere A d v o k a t e n g e b ü h r e n e r spa r t / 2 ) 

D e n Bet rof fenen blieb k a u m eine andere W a h l , wol l ten sie nicht G e f a h r laufen , den 
P r o z e ß v o n vornhe re in zu verl ieren, als das Interesse des P r o k u r a t o r s durch Geschen

35) »Item wann grosser, sorgelicher, swerlicber, verderplicber gebrest, nachred und abzuog 
der eren den geistlichen gericbten armen und riehen, geistlichen und weltlichen lüten in vergan
gnen zyten dadurch kommen und zuogezogen ist, dadurch das man an die gericht und süst 
usserhalb der gericht frömde, arme, schnöd harkomen lüt, da niemans weisset wer sy sint, 
der wannen oder ob sy from oder unfrom, elich oder unelich, glöphaftig, biderbe oder un
biderbe lüt syent, die nicht latin reden künnent, sich ouch nicht oder gar dein verstant uff 
notarien ampt ze trieben . . .« (SRS fol . 187 r). 
36) SRS fol. 188 r. 
37) Ebd . fol. 184r f. 
38) Ebd. fol . 188 v. 
39) Ebd . fol. 187 v. 
40) Ebd. fol. 186 v. 
41) Ebd . fol. 163 v. 
42) Ebd. fol. 164 r. 
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ke u n d Geldversprechungen wach zu hal ten . U m solche Verun t r euungen in Z u k u n f t 
auszuschließen, soll es nach Ansicht der SRS den P r o k u r a t o r e n f o r t a n verbo ten sein, 
mehr als einen Schilling im voraus zu f o r d e r n u n d e inzunehmen. D a m i t aber der 
For tgang des Ver fah rens nicht durch schleppende Bezah lung der l au fenden Gebühren 
verzöger t würde , sollten die L a n d b e w o h n e r bei einer ihnen ve r t r auenswürd igen P e r 
son eine größere Summe hinter legen, die d a n n bei Bedarf Zug u m Z u g die an fa l l en 
den Gebühren begleicht.43) E r g ä n z e n d sah die SRS vor , d a ß pflichtvergessene oder 

bestechliche P r o k u r a t o r e n mit Bußen bis zu drei M a r k Silber u n d mit Amtsen thebung 
bes t ra f t w e r d e n können.44) D e n Par te ien ha t t e er, w e n n ihm ein Verschulden nachge
wiesen werden konnte , den en ts tandenen Schaden zu ersetzen.45) 

Die bischöflichen Gerichtsnotare s tanden den P r o k u r a t o r e n in nichts nach. So h a 
ben sich die N o t a r e bei unbedeu tenden Prozessen geweigert , das V e r h ö r der Par te i en 
und Zeugen oder das Pro toko l l bei Gericht zu übernehmen, o b w o h l sie durch die 

Sta tu ten von Amts wegen dazu verpfl ichtet w a r e n . D a m i t j ede rmann , ob a r m oder 
reich, gleich welchen Standes, gleichberechtigt v o r Gericht behande l t werde , schlug der 
Verfasser der SRS vor , d a ß die vier Kol l a t e r a lno t a r e die Fäl le in der Reihenfo lge , 
wie sie anfa l len , nach dem Ancienn i t ä t sp r inz ip über t ragen b e k o m m e n u n d auch über 
nehmen müßten.4g) Jedoch sollten die L a n d b e w o h n e r vor rang ig , u n d z w a r vor den 
Städ te rn abgefer t ig t werden.47) Die Rechtssicherheit, die m a n bei einem geistlichen 

Gericht in besonders guten H ä n d e n glaubte, w u r d e durch die N o t a r e e rns tha f t in F r a g e 
gestellt. Bedenkenlos w a r e n sie bereit , bei entsprechender Belohnung Zeugen zu be
einflussen oder deren Aussage bei der Niederschr i f t zu verfälschen.48) Auch vor U r 
kundenfä lschungen scheuten sie nicht zurück. N a c h den Beobachtungen des Verfassers 
ha t ten einige N o t a r e im Bistum sog. Blanquet te ausgegeben, d. h. U r k u n d e n , die n u r 

die notar ie l le Beglaubigung enthiel ten u n d sonst leer w a r e n . D e r E m p f ä n g e r k o n n t e 
das Pergamen t nach Belieben ausfül len . Dies w a r nicht wei ter auf fä l l ig , da in vielen 
Nota r i a t s in s t rumen ten der U r k u n d e n t e x t von anderer H a n d s t ammt als die N o t a r 
unterschr i f t . 

D a es aber das erk lä r te Ziel des Verfassers der SRS war , nicht nur offen zu t age 
t re tende Mißs tände zu beseitigen, sondern darüber hinaus d a f ü r zu sorgen, d a ß j eder 
mann , d. h. f ü r ihn der arme M a n n v o m L a n d , das ihm zus tehende Recht b e k o m m e , 

43) Ebd. fol. 173 v f. 
44) Ebd. fol. 175 v f., 193 r. 
45) »Welicber aber das tete, den sol der richter straffen und darumb treffenlich bessern, und 
sol ein jetlicber solichen procurator darzuo halten, das er der parthei, so durch in also 
verwarlöset und versümet worden ist, iren kosten und redlichen merklichen schaden, so er 
anders der sümeniß halb enpfahen hat oder enphahen wirt, abtügen und keren« (RS fol. 
175 r f.). 
46) SRS fol. 185 r. 
47) Ebd. fol. 184 v f., 186 r. 
48) Ebd. fol. 190 vf f . 
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arbei tete er in seine Denkschr i f t eine Vielzahl v o n Schutzbest immungen f ü r die Land
bevölkerung ein. Zunächst w a r nach seiner Ansicht d a f ü r zu sorgen, daß die geistli
chen Richter u n d Beamten pünkt l ich jeden T a g ihre Amtsgeschäfte au fnahmen , was 
im G r u n d e eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Bezeichnend ist dabei die Begrün
dung. Die Gerichtszeiten w a r e n nach seiner Meinung schon deswegen unbedingt ein
zuhal ten , dami t die v o m L a n d angereisten Personen nicht länger als notwendig w a r 
ten müßten.49) D e n n im Gegensatz zu den Städ te rn ents tünden ihnen f ü r Reise und 
Verpf legung Unkos ten , auch hä t t en sie ihre Geschäfte vernachlässigen müssen. Aus 
demselben G r u n d woll te der Verfasser verboten sehen, daß Par te ien u n d Zeugen 
wegen geringfügigen Beträgen bis zu einem Schilling Pfenn ig vorgeladen werden.5°) 
Deswegen schlägt die SRS vor , daß sich Prokura to ren , N o t a r e und das Gericht zuerst 
der von auswär ts Angereisten annehmen sollen, hier wiederum des am entferntesten 

W o h n e n d e n als ersten, und d a n n erst der Städter . 5:) Dieser Vorschlag ist mit einem 

weiteren gekoppel t . U m einen flüssigen Geschäftsgang bei Gericht zu erreichen u n d um 
unnöt ige Warteze i t en wegen des großen Andrangs zu vermeiden, sollte das Bistum 

in fün f Bezirke aufgetei l t werden,*2) jedem Bezirk ein Wochentag zugeordnet wer
den, und nur auf diesen T a g d ü r f t e n Termine und Vor ladungen angesetzt werden.53) 
Zugleich wil l die SRS f ü r jeden Bezirk, nach E n t f e r n u n g gestaffelt , eine Mindest f r i s t 
zwischen L a d u n g u n d Erscheinungstermin festgelegt wissen, wobei eine Woche nicht 
unterschri t ten werden dürfe.54) Die Mindes t f r i s t sollte sicherstellen, daß die Absichten 

der a rmen Leute nicht beeinträchtigt w ü r d e n . 
Vier Anliegen glaubte der Verfasser als besonders vordringl ich regeln zu müssen. 

Dies ist einmal die o f t völl ig unzureichende Ver t re tung der Landbevö lke rung vor den 
verschiedenen geistlichen Gerichten. U m hier Abhi l fe zu schaffen, grei f t er auf eine am 
Ober rhe in anzu t re f fende Praxis zurück. Reiche St i f te u n d Klöster , aber auch größere 
Städte ha t t en f ü r alle beim zus tändigen geistlichen Gericht anfa l lenden Rechtssachen 
einen P r o k u r a t o r verpfl ichtet , der die Stad t u n d ihre Bürger zu ver t re ten hat te . Die 
SRS will nun dieses System auf alle Städte u n d D ö r f e r des Bistums über t ragen. Der 
un te r Ver t r ag genommene P r o k u r a t o r sollte d a n n alle u n d jeden einzelnen Bürger 
gegen ein geringes Zugeid gerichtlich ver t re ten , schirmen u n d vor allem auch prüfen , 
ob das geistliche Gericht auch der rechtmäßige Gerichtsort sei. Gegebenenfal ls hat te er 
Verweisung an das zus tändige weltliche Gericht zu beantragen.55) Tro tz der schlech
ten E r f a h r u n g e n sollten nach den Vorste l lungen der SRS die Latoren , wenn auch in 

4 9 ) E b d . f o l . 162 v , 1 6 4 v . — D i e N o t a r e l i e ß e n o f f e n s i c h t l i c h d i e V o r g e l a d e n e n z . T . z w e i 

b i s v i e r T a g e w a r t e n , b i s sie v e r h ö r t b z w . a b g e f e r t i g t w u r d e n ( e b d . f o l . 1 8 4 r ) . 

50) E b d . f o l . 1 6 2 v . 

51) E b d . f o l . 1 8 4 v f., 1 8 6 r. 
52) E b d . f o l . 1 6 6 v . D i e B e z i r k e f a l l e n w e i t g e h e n d m i t d e n A r c h i d i a k o n a t s g r e n z e n z u s a m m e n . 

53) S R S f o l . 1 6 7 v . 

54) E b d . f o l . 1 6 8 v . 

5 5 ) E b d . f o l . 1 6 7 v f . 
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einem etwas modif iz ier ten System, als Mit t l e r zwischen Beklagtem u n d P r o k u r a t o r 
fungieren. Ihnen sollte der Betroffene wie bisher die V o r l a d u n g übergeben u n d genaue 
Angaben da rübe r machen, ob die Beschuldigung zu t re f fe oder nicht. D i e A u s f ü h r u n g e n 
ha t t e der La to r niederzuschreiben. U m Wuchergebühren auszuschließen, legte die SRS 
fest, d a ß dem La to r f ü r die Niederschr i f t u n d seinen Botengang 1 Pfenn ig , dem P r o 
k u r a t o r ebenfal ls 1 P f e n n i g u n d dem N o t a r f ü r seine Schreibarbeiten 2 Pfenn ige z u 
s tünden. J6) D e r Beklagte k o n n t e auch seinen P f a r r e r bi t ten , seine Dars te l lung zu 
den K l a g e p u n k t e n f ü r den P r o k u r a t o r aufzuschreiben u n d d a n n dieses Schriftstück 
dem Gerichtsboten mitgeben.J7) Die bewuß t e ingeführ te Wahlmögl ichkei t zwischen 
La to r u n d Ortsgeistl ichem sollte den Gerichtsboten aus seiner Monopols te l lung ver 
d rängen u n d zugleich der L a n d b e v ö l k e r u n g die Möglichkei t geben, sich an eine Ver 
t rauensperson zu wenden . Die Landgeist l ichen ha t t en sich damals noch nicht von ihrer 
Gemeinde e n t f r e m d e t u n d füh l t en sich mehr ihren P f a r r k i n d e r n verpfl ichtet als der 
kirchlichen Hierarchie . Nach erfolgter Gerichtssi tzung h a t t e der P r o k u r a t o r auf dem 

selben Weg, d. h. über den Lator , seinen Klien ten über die v o m Gericht getroffenen 
Entscheidungen schriftlich zu unterrichten.*8) Offensichtl ich rechnete der Verfasser 
auch mit der Möglichkeit , d a ß nicht jeder auf dem L a n d e in den G e n u ß eines allge

meinen P r o k u r a t o r v e r t r a g s k a m . In diesen Fällen, besonders w e n n es sich u m a rme 
Leute handel te , sollten die P r o k u r a t o r e n verpfl ichtet sein, diese gegen n u r sechs P f e n 
nig Gebühr vor Gericht zu vertreten.59) 

So bestechend der Vorschlag auch auf den ersten Blick ist, einen Konf l ik t , der ge
gebenenfal ls zu e rns tha f t en Schwierigkeiten hä t t e f ü h r e n können , h a t der Verfasser 
nicht mitbedacht . Es bes tand bei der beschränkten Zah l der beim geistlichen Gericht 
zugelassenen P r o k u r a t o r e n durchaus die G e f a h r , d a ß ein P r o k u r a t o r in eine Interes
senkollision geriet, u n d z w a r immer dann , w e n n zwei Par te ien aus einer Ortschaf t 

prozessierten, oder die Par te ien z w a r aus verschiedenen O r t e n s t ammten , ihn aber 
beide D ö r f e r unter Ver t r ag genommen ha t t en . 

Der Verfasser der SRS e rkann te ganz deutlich, d a ß es nicht genügte, f ü r eine aus
reichende Ver t r e tung v o r Gericht zu sorgen. Es m u ß t e gleichermaßen sichergestellt 
sein, daß die Gerichtsbriefe kor r ek t u n d in der vorgeschriebenen Abfo lge zugestell t 
w ü r d e n . U m dies sicherzustellen, schlug er vor , den Ortsgeist l ichen als Kont ro l l i n s t anz 
gegenüber den Lato ren einzubauen. Dieser ha t t e nach seinen Vorste l lungen über jede 

Publ iz ierung eines Briefs, gleich welchen Inhal t s , Buch zu f ü h r e n u n d dabei in Stich
w o r t e n den N a m e n des Betroffenen u n d den Sachverhal t zu notieren.0 0) U m eine kon
tinuierliche Rechtssicherheit auf diesem Gebiet zu gewährleis ten, h a t t e der P f a r r e r bei 

5 6 ) E b d . f o l . I6JV-I6<)X. 

57) Ebd. fol . 169 v. 
58) Ebd. 
59) Ebd . fol . 173 v. 
60) Ebd. fol . 178 r f. 
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einem eventuel len Weggang dieses Büchlein seinem Nachfo lge r auszuhändigen . Durch 
die Einschal tung des P f a r r e r s w a r es den Gerichtsboten nicht mehr so leicht möglich, 
L a d u n g e n oder andere Schreiben des Gerichts zu unterschlagen oder die Bauern zu er
pressen. 

Auch in einer andere r Hinsicht l ieß die Ver t r e tung der Par te ien durch die P r o k u 
r a to r en zu wünschen übrig.6 1) 2 . B. in den Fällen, in denen sie aus Geldgier die not 
wend igen Schr i f t sä tze selbst anfer t ig ten , ans ta t t einen A d v o k a t e n beizuziehen. Leicht 

k o n n t e dadurch den Klien ten Nachte i le u n d Schaden entstehen. Deswegen fo rde r t die 
SRS, d a ß kein P r o k u r a t o r einen Gerichts termin w a h r n e h m e n dür fe , ohne vorhe r den 
R a t eines A d v o k a t e n eingeholt zu haben . Auch sollte es ihnen streng verbo ten sein, 
Prozeßschr i f t en gleich welcher A r t selbst zu verfassen u n d bei Gericht einzureichen.62) 
Sollte ein P r o k u r a t o r dagegen vers toßen u n d einer Par t e i dadurch ein Schaden entste
hen, so sollte er v o m Off iz i a l d a f ü r bes t r a f t w e r d e n u n d den en ts tandenen Schaden 
erse tzen .^) 

Ein weiteres Anliegen der SRS w a r , d a ß j ede rmann nur vor seinem »rechten Rich
ter« ve rk l ag t w e r d e n dür fe . Deswegen fo rde r t e sie, d a ß das geistliche Gericht z u k ü n f 

t ig wei t st rengere M a ß s t ä b e anlege u n d anget ragene Rechtsstrei t igkeiten abweise u n d 
v o r den zus tänd igen weltl ichen Richter verweise. Dies habe uneingeschränkt f ü r alle 

Fälle um Eigen u n d H a b e zu gelten. Eine Klageabweisung bei weltlichen Dingen 
habe auch immer d a n n zu erfolgen, w e n n dies der Beklagte fo rde re u n d er zugleich 
sich berei t erk lär te , sich in der anl iegenden Sache dem zus tändigen weltlichen Richter 

zu stellen.64) Dieser Passus der Reformschr i f t h ä t t e f ü r die St raßburger Kauf l eu t e 

u n d Geldver le iher ernste Folgen gehabt . H a t t e n sie doch deswegen alle K a u f v e r t r ä g e 
u n d Verschreibungen durch das geistliche Gericht u n d seine N o t a r e b e u r k u n d e n lassen, 
dami t sie im Fal le des Vert ragsbruchs ihre Forde rungen vor dem Offiz ia la tsger icht 
einklagen konn ten , w a s mit weniger Schwierigkei ten v e r b u n d e n w a r als v o r einem 

weltl ichen Gericht . Ausschlaggebend w a r e inmal die größere A u t o r i t ä t u n d der grö
ßere Gerichtsbezirk, mehr noch, d a ß m a n all den Schwierigkeiten u n d Schikanen ent
hoben w a r , die sich immer d a n n ergaben, w e n n m a n gegen eine Person aus einer 
f r e m d e n H e r r s c h a f t vorgehen wol l te . Soll te sich aber der Off i z i a l dennoch f ü r zus tän
dig erk lären , d a n n sollte f o r t a n nicht mehr zugelassen werden , d a ß einer f ü r sich vor 
dem Off i z i a l sein Recht suchte, aber im Fal le der Gegenklage das geistliche Gericht 
als nicht zus tänd ig ablehnte u n d eine Abweisung zuguns ten des zus tändigen weltlichen 
Richters forderte.6*) Dieser P a r a g r a p h sollte die Rechtsgleichheit zwischen Stad t u n d 
L a n d wiederhers te l len u n d richtete sich in erster Linie gegen die St raßburger Bürger. 

61) Vgl. auch oben S. 228. 
6z) SRS fo l . 164 v. 
63) Ebd. fol . 175 r. 
64) Ebd . fol . 172 r, 175 r f. 
65) Ebd. fo l . 162 v. 
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Ein weiterer wichtiger Vorschlag z u m Schutz des »armen man« w a r die Regelung 
der verschiedenen Fristen, die die Gerichte setzten. N a c h den Vorste l lungen der SRS 

dur f t en sie grundsätzl ich nur so angesetzt werden , daß der Geladene dr ingend not 
wendige Arbei ten oder Geschäfte noch vorher erledigen konnte.6 6) Bei der Fristset
zung sei außerdem zu berücksichtigen, daß ein Zit ier ter wegen Feindseligkeiten zwi
schen einzelnen Herrschaf ten nicht pünkt l ich oder gar nicht vor Gericht erscheinen 
könne. Mancher schon sei auf seinem Weg nach St raßburg gefangengenommen u n d 
um Lösegeld erpreßt worden.67) Diese an sich selbstverständlichen Überlegungen 
mußten ganz offensichtlich den Richtern wieder zu Bewußtsein gebracht werden . D e n n 
sehr schnell konnte ein Bauer in Exis tenznot geraten, w e n n es einem Kläger gelang, 
so kurzfr is t ige Termine durchzusetzen, innerha lb derer der Beklagte auch beim besten 
Willen nicht den Forderungen nachkommen konnte.6 8) N a c h Ablauf der verschiede
nen Fristen s tand dem Kläger d a n n die Möglichkeit offen, die Bannung des Beklagten 
und die Frönung seiner H a b e zu beantragen.69) V o r allem bei Schuldsachen w a r die 

A r t und Weise und die Länge der Fristen von ganz besonderer Bedeutung. 
Die Auswirkungen dieses kor rup t en Rechtswesens w a r e n Landflucht der Bauern 

und unbestellte Äcker. Dies wiederum brachte dem Adel und dem Klerus, der zu 
einem erheblichen Teil von den bäuerlichen Abgaben lebte, f inanziel le Einbußen. Aber 
auch das soziale Gefüge geriet in U n o r d n u n g , da die geflüchteten Bauern Frauen und 
Kinder im Elend zurückließen. Dies w u r d e dadurch verschärf t , d a ß die ökonomische 
Lage der Bauern im Elsaß u n d in der O r t e n a u keineswegs rosig war . Seit A n f a n g des 
15. Jah rhunde r t s bewegten sie sich wegen der stagnierenden Getreidepreise und zu
rückgehenden Er t rägen am R a n d e des Exis tenzminimums. Ih re schwierige wir tschaf t 
liche Lage suchten die Bauern durch K r e d i t a u f n a h m e zu überbrücken, was in der Regel 
ihre Situat ion verschlimmerte, da sie die ökonomischen G r ü n d e nicht zu erken
nen vermochten. Es spricht f ü r das Engagement u n d den politischen Weitblick des 
Verfassers der SRS, daß er gerade die Schuldprozesse z u m Mit t e lpunk t seiner Re
formvorschläge machte. Dabei stellte er das kodif izier te Recht, das auch in seinen 
Augen unbestr i t tene Grund lage w a r und bleiben mußte , nie in Frage. Aber es mußte 
nach seinem Rechtsempfinden unter christlichsozialen Gesichtspunkten for tentwickel t 
werden. D e r Richter sollte einem Schuldner, der nicht aus Vorsa tz oder Mutwi l len , 
sondern aus offenbarer N o t , A r m u t oder durch unglückliche Zufäl le , wie Raub , Brand , 
Lösegeldforderungen, Mißwuchs, zah lungsunfäh ig geworden w a r , auf dem G n a d e n w e g 
eine weitere, den Umständen angemessene Frist e in räumen / 0 ) dami t er weiter seine 

66) Ebd. fol. 162 r. 
67) Ebd. fol . 163 r f. 
68) Ebd. fol . 163 r. 
69) Ebd. fol . 159 r, 164 r. 
70) »Wo denn der richtet merket in worheit schinlich Unvermögen des scbuldeners und das er 
solich bezalung nit durch muotwillen, sunder umb berlich armuot oder umb böße zuofeile, 
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F e l d e r b e b a u e n u n d d i e F o r d e r u n g e r f ü l l e n k ö n n e . A n d e r e r s e i t s s o l l t e d e r R i c h t e r 

g e g e n d i e , d i e v o r s ä t z l i c h d a s G e r i c h t m i ß a c h t e t e n , d i e v o l l e S t r e n g e d e s G e s e t z e s a n 

w e n d e n , u m d e m G e r i c h t d e n e r f o r d e r l i c h e n R e s p e k t z u v e r s c h a f f e n . D e r V e r f a s s e r 

w a r f e s t d a v o n ü b e r z e u g t , d a ß d o r t , w o d i e s e b e i d e n G e s i c h t s p u n k t e d a s H a n d e l n des 

G e r i c h t s b e s t i m m t e n , d a s I n t e r d i k t ü b e r f l ü s s i g u n d w i e d e r e i n c h r i s t l i c h e s L e b e n m ö g 

l i ch w ü r d e . D e n n es sei u n g e r e c h t u n d u n c h r i s t l i c h , u n s c h u l d i g e u n d e h r b a r e L e u t e m i t 

z u b e s t r a f e n . D i e s e P r a x i s w a r f f ü r d i e S R S d i e F r a g e n a c h d e r A u s g e w o g e n h e i t d e r 

R e c h t s m i t t e l , d i e d e m G e r i c h t z u r D u r c h s e t z u n g s e i n e r U r t e i l e z u r V e r f ü g u n g s t a n d e n , 

a u f . 

P r i n z i p i e l l l e h n t e d i e D e n k s c h r i f t d i e A n w e n d u n g v o n B a n n u n d I n t e r d i k t b e i 

S c h u l d s a c h e n a b , d a es s ich h i e r u m w e l t l i c h e u n d n i c h t u m k i r c h l i c h e D i n g e h a n d l e . 

A u s s c h l a g g e b e n d f ü r d i e A b l e h n u n g w a r , d a ß d i e b e i d e n K i r c h e n s t r a f e n s c h o n b e i u n 

b e d e u t e n d e n S c h u l d e n v e r h ä n g t w u r d e n u n d d a m i t a l s A b s c h r e c k u n g s m i t t e l i m m e r 

w e r t l o s e r w u r d e n . B a n n u n d I n t e r d i k t h a t t e n f ü r d i e L e u t e n i c h t s A n g s t e r r e g e n d e s 

m e h r , u n d t e i l w e i s e f a n d m a n es n i c h t m e h r n o t w e n d i g , sich v o m B a n n l ö s e n z u l a s s e n . 

L i e b e r v e r t r a n k m a n d e n B a n n s c h a t z . E s w a r o f f e n s i c h t l i c h n i c h t s B e s o n d e r e s , w e n n 

e i n z e l n e 3 0 u n d m e h r J a h r e i m B a n n v e r h a r r t e n . 7 1 ) S e l b s t a u f d e m T o t e n b e t t w u r d e 

o f f e n b a r d i e L ö s u n g a u s d e m B a n n n o c h a b g e l e h n t . 7 2 ) D a d i e s e G e b a n n t e n u n d I n t e r 

d i z i e r t e n k i r c h e n r e c h t l i c h a u s d e r G e m e i n s c h a f t d e r G l ä u b i g e n a u s g e s c h l o s s e n w a r e n , 

h a t t e d i e s f ü r d a s s o z i a l e L e b e n i n e i n e m D o r f e r h e b l i c h e A u s w i r k u n g e n . D a s r e l i g i ö s e 

L e b e n k a m i n e i n e m O r t v ö l l i g z u m E r l i e g e n , w e n n d a s I n t e r d i k t v e r h ä n g t w o r d e n 

w a r . S c h u l d i g e w i e U n s c h u l d i g e w a r e n u n t e r s c h i e d s l o s b e t r o f f e n . 7 3 ) S o s o l l es v o r g e 

k o m m e n s e i n , d a ß i n so m a n c h e r K i r c h e ü b e r d r e i J a h r e k e i n G o t t e s d i e n s t m e h r a b 

g e h a l t e n u n d a n d e r e s a k r a m e n t a l e H a n d l u n g e n a m O r t n i c h t m e h r v o r g e n o m m e n 

w e r d e n k o n n t e n . 7 4 ) D a d i e S t r a ß b u r g e r g e i s t l i c h e G e r i c h t s o r d n u n g a u c h d i e M ö g l i c h 

k e i t d e s »Processus ad scultetum«, d . h . sog . »Schultheissenbriefe« v o r s a h , w u r d e n 

a u c h d i e w e l t l i c h e n G e r i c h t e u n d i h r e O b r i g k e i t e n m i t i n d i e S c h u l d p r o z e s s e v e r w i k 

roubes, brandes, nämes oder gefangenschaft oder missewachs oder ander merklicher zuovell 
verzogen oder nit geton hat, sol und mag der richter im noch dann bescheidener messiger zil 
nit versagen, doch von gnaden und von ampts wegen und nicht von rechte, durch des willen 
das die armen lüt im lande unvertriben desterbaß bliben und das velt gebuwen mügent etc.« 
( S R S fo l . 170 v) . 
71) »Harumb das solich bresten der seien und ouch der lüt abgetan und vermidten und ouch, 
das die lüt in solichen und ouch andern sünden nit verhertet, versteint und gancz veruocht 
werdent, das sie nit vil jaren das heilige sacrament zuo den ostern niemer empfahent und den 
bann zuo wart haben, und maniger XXX jore und lenger in dem bann verliebent, hierumb 
so sint diß nochgeschriben ordenung geseczt.« (SRS fo l . 178 r) . Vgl . auch ebd . fol . 164 r v , 
171 v . 
72) E b d . fo l . 170 v. 
73) E b d . fo l . 177 r f . 
74) Vgl . A n m . 71. 
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k e l t , z u m a l d i e w e l t l i c h e n R i c h t e r o f t n i c h t b e r e i t w a r e n , d e n B e f e h l e n d e s O f f i z i a l s 

F o l g e z u l e i s t e n . N a c h e i n e r b e s t i m m t e n F r i s t u n d n a c h v e r s c h i e d e n e n E r m a h n u n g e n 

w u r d e n a u c h sie g e b a n n t b z w . i n t e r d i z i e r t . D a s s e l b e g a l t a u c h f ü r d i e w e l t l i c h e n H e r 

r e n des b e t r e f f e n d e n O r t s , w e n n s ie n i c h t d e m O f f i z i a l B e i s t a n d l e i s t e t e n u n d R e c h t s g e 

h o r s a m e r z w a n g e n . D i e F o l g e n w a r e n n a c h A u f f a s s u n g d e r S R S f ü r d i e K i r c h e 

ä u ß e r s t s c h w e r w i e g e n d . D i e G e m e i n d e n m u ß t e n j e d e r r e l i g i ö s e n B e t r e u u n g e n t b e h r e n , 

K i r c h e n z u c h t u n d c h r i s t l i c h e L e b e n s a u f f a s s u n g l i e ß e n s t a r k z u w ü n s c h e n ü b r i g . N i c h t 

z u l e t z t a u s S o r g e u m d i e G e m e i n d e n f o r d e r t d i e S R S e i n V e r b o t , i n S c h u l d s a c h e n 

B a n n u n d I n t e r d i k t v e r h ä n g e n z u d ü r f e n . 7 5 ) D e n n o c h g l a u b t s ie a u f B a n n u n d I n t e r 

d i k t n i c h t v ö l l i g v e r z i c h t e n z u k ö n n e n , u n d z w a r w e n n o f f e n s i c h t l i c h e s s c h u l d h a f t e s 

V e r h a l t e n v o n S c h u l t h e i ß e n u n d a n d e r e n A m t s l e u t e n v o r l i e g e . 7 6 ) A b e r a u c h i n d i e s e n 

F ä l l e n d ü r f t e n d i e b e i d e n K i r c h e n s t r a f e n n u r s e h r z u r ü c k h a l t e n d u n d g l e i c h s a m n u r 

a l s » u l t i m a r a t i o « e i n g e s e t z t w e r d e n . 

D i e b i s h e r i g e n A u s f ü h r u n g e n z e i g e n , d a ß d i e v o r l i e g e n d e S c h r i f t i n i h r e r A n l a g e 

u n d i n i h r e r I n t e n t i o n g a n z e i n d e u t i g d e n C h a r a k t e r e i n e r R e f o r m s c h r i f t h a t . I n g r e l 

l e n F a r b e n w e r d e n b e w u ß t d i e M i ß s t ä n d e e i n z e l n a n g e p r a n g e r t , u m i m A n s c h l u ß d a r 

a n M ö g l i c h k e i t e n , s ie z u b e s e i t i g e n , a u f z e i g e n z u k ö n n e n . Z u g l e i c h m a c h e n d i e a b 

s c h l i e ß e n d e n S ä t z e u n m i ß v e r s t ä n d l i c h d e u t l i c h , d a ß i n d e r h i e r v o r g e l e g t e n D e n k 

s c h r i f t n u r T e i l p r o b l e m e e i n e r d r i n g e n d n o t w e n d i g e n R e f o r m d e r g e s a m t e n S t r a ß 

b u r g e r K i r c h e a b g e h a n d e l t w e r d e n . I n d e n z w e i , d r e i l e t z t e n A b s ä t z e n d e u t e t d e r V e r 

f a s s e r d i e n o t w e n d i g e n T h e m e n k r e i s e a n : j ä h r l i c h e B i s t u m s s y n o d e , E i n s e t z u n g e i n e s 

b i s c h ö f l i c h e n F i s k a l s u n d e i n e s K ä m m e r e r s i n d e n e i n z e l n e n A r c h i d i a k o n a t e n . F i s k a l 

u n d K ä m m e r e r s o l l t e n d i e E i n h a l t u n g d e r S y n o d a l s t a t u t e n ü b e r w a c h e n u n d n o t f a l l s 

g e g e n V e r s t ö ß e g e r i c h t l i c h v o r g e h e n . 7 7 ) J e d o c h s c h e i n t s ich d e r V e r f a s s e r v o r l i e g e n d e r 

S c h r i f t f ü r e i n e S t e l l u n g n a h m e z u d i e s e n S a c h b e r e i c h e n n i c h t f ü r k o m p e t e n t g e h a l t e n 

z u h a b e n . D e n n e r b e g n ü g t sich m i t d e r a b s c h l i e ß e n d e n A u f f o r d e r u n g »da von me 

ze reden« 

D i e S t r a ß b u r g e r S c h r i f t ü b e r d i e R e f o r m d e s g e i s t l i c h e n G e r i c h t s w e s e n s k a n n n u r 

a u s d e r k i r c h e n p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n d e s S t r a ß b u r g e r B i s t u m s u n d d e m u n v e r a n t w o r t 

l i c h e n H a n d e l n s e i n e r B i s c h ö f e h e r a u s v e r s t a n d e n w e r d e n . D i e h i e r g e s c h i l d e r t e n Z u 

s t ä n d e w a r e n n i c h t ü b e r z e i c h n e t ^ ) d ü r f e n a b e r a u c h n i c h t w a h l l o s a u f j e d e s d e u t s c h e 

B i s t u m ü b e r t r a g e n w e r d e n . D e n n n i c h t ü b e r a l l w a r d e r »arme Mann« m a c h t l o s d e n 

»pensionierten richtern« a u s g e l i e f e r t w i e i n S t r a ß b u r g , a u f d e r e n H i l f e e r i m G r u n d e 

d r i n g e n d a n g e w i e s e n w a r , u m g e g e n d i e K l ö s t e r u n d r e i c h e n K a u f l e u t e s e i n R e c h t 

d u r c h s e t z e n z u k ö n n e n . A n d e r e r s e i t s a r b e i t e t e d i e k ä u f l i c h e O f f i z i a l a t s g e r i c h t s b a r k e i t 

7 5 ) S R S fo l . 1 6 4 v. 
7 6 ) E b d . fo l . 1 7 1 v. 
7 7 ) E b d . fo l . 1 9 5 r . 
7 8 ) E b d . 
79) Vgl. STENZEL pass im. 
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schnell, wenn ein Straßburger K a u f m a n n klagte oder eine geistliche Körperschaft , die 
beide »gut« schenken konnten . Die Erbi t te rung auf dem Lande stieg immer mehr, in 
je mehr Bagatellfällen das geistliche Gericht im Interesse von Wucherern und Gläubi
gern Kirchenstrafen verhängte.8 0) Immer wieder hebt die SRS darauf ab, welche 
verhehrende Wirkung eine solche Rechtsprechung auf die Seelsorge habe.8l> Ganz 
zwangsläufig mußten die Gläubigen durch diese, aber auch durch andere Erfahrungen 
in ihrem Glauben verunsichert werden. Was mußte ein einfacher Bauer von der kirch
lichen Lehre denken, wenn die Inst i tut ion Kirche in ihrem Rechtswesen elementar 
gegen die einfachsten christlichen Glaubensgrundsätze verstieß. Sicherlich waren auch 
die weltlichen Gerichte nicht ohne Tadel und gingen nicht weniger har t gegen die 
Schuldner vor. Sie aber übten keinen Gewissenszwang auf die Gerichtsparteien aus. 

Nach Ansicht der SRS muß Recht auch den subjektiven Bedingungen des einzelnen 
Rechnung t ragen. Recht ist nicht allein das Kri ter ium fü r die Rechtmäßigkeit der 
Dinge, es ist vor allem unabdingbare Voraussetzung fü r die christliche Selbstverwirk
lichung des einzelnen. Unrecht gefährdet den Heilsplan Christi, und so ist eine Auf
gabe der Kirche, die Gültigkeit des Rechts durchzusetzen. Man darf diese Feststellun
gen nicht als prinzipielle ontologische Aussagen auffassen oder philosophisch über
anstrengen. Die täglich erlebte Gerichtspraxis des Offizials und seiner Beamten und 
die tiefe religiöse Uberzeugung ließen den Verfasser der SRS zu diesen Schlußfolge
rungen kommen. 

Der besondere Charak te r der SRS liegt in der Betonung des sozialen Aspektes, und 
damit weicht sie in einem ganz grundsätzlichen P u n k t von den formaljuristischen 
Vorstellungen der geistlichen Gerichtsstatuten des Mittelalters ab. Ihr genügt nicht 
mehr der fo rmal korrekte Ablauf eines Gerichtsverfahrens. Gerechtigkeit muß sich 
nach dem Rechtsempfinden des Verfassers an den sozialen Umständen orientieren. 
Anders ausgedrückt: Gerechtigkeit ohne soziale Bindung  hier speziell auf die be
nachteiligten Landbewohner ausgerichtet  bleibt fü r den Verfasser eine formale 
Gerechtigkeit. Recht bedeutet fü r ihn auch Recht der Herrschaft , vor allem aber 
Schutz des Schwachen vor Willkür der Mächtigen. Dami t werden Probleme ange
schnitten, die t ro tz ihres deutlichen lokalen Bezugs weit über die Straßburger Gerichts
verhältnisse hinausweisen, da ein Teil der Mißstände an vielen deutschen Offizialats
gerichten anzutreffen waren. In ihrer Bedeutung hat man diese anonyme Denkschrif t 
in eine Linie mit der Reformat io Sigismundi und dem Oberrheinischen Revolut ionär 
zu stellen. Die hier geschilderten Mißstände und sozialen Verhältnisse stellen eine 
wichtige Ergänzung zu den beiden anderen Reformschrif ten dar und lassen so man
chen dort gemachten Reformvorschlag noch dringender erscheinen. 

80) SRS fol. 162 v. 
81) Ebd. fol. 171 r, 178 r. 


