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Äerhandlimgen des schweizerischen Jnristenvercins

gehalten zu Lausanne den 9. September l86i.

I. Uebersicht der Verhtiudêungcn.

1,3, rsuniou 86 trouvant oornposss 6s prss 6s (puatrs
vingts insinkrss cìs8 santons 6s èluriolr, ösrns, dridourg,
Lâls ville, Lolialtlrouss, (Irisons, àgovis, Vau6, l^suàâtsl,
(Isnsvs, lo ?rssi6sut i^lr. Kottotrs^, 6sputs et anoien jugs
6'appel à lausanns, 6solars la ssanos ouverts, ^.prss
avoir tsinoigns sa satisiastion 6s ss (pus la Losists a olroisi

pour sstts annss un (lanton 6s la Luisss irautzaiso, il rap-
pslls les sirsonstansss 6s sa torination st lss raisons puis-
sautes (pu'il avait 6s provo(pusr 6ss soniersnoss sntrs
6uristss Luissss, soit pour ss tairs oonnaitrs rseipro<pus-
rnsnt lsurs lois (lantonalss, soit pour etu6isr snssnrdls la
législation ts6srals cpui lsur sst sonununs, soit sntlu, pour
âinsnsr uns entsnts sur 6ss prinsipss 6s clroit intsrsan-
tonal 6svsnus toujours plus nscsssairss 6spuis «pus lss rsla-
tions sont plus trscpuentss st (pus lss Luissss proütsnt sn

Zran6 uoinlzrs 6u 6roit 6s s'otalalir 6ans 6'autres santons

(pus sslui 6s lsur origins. Il ooinlaat lss sraintss naani-

lsstsss sur lss. vues 6s centralisation st 6'unilioation ls-
gislativs iinputsss à la Losists, attsn6u (pus la splrsrs
6'aotivits 6s oslls-oi sst touts soisntiticpus, st gus si lss

(lantons prsnnsnt lss uns 6ss autrss os (pu'ils ont 6s lion

on tait 6s législation, os us sera (pus 6s lsur lidrs volonté
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par la seule tores 6s la persuasion, l'ascendant 6s la
vérité. Il rappelle aussi les questions traitées jusqu'ici par
les assemblées gunêrales do Anrieb et 6e Lâle st indique
les motits qui ont tait cboisir pour estts aniise la question
du domicile su Laisse st cle ses conséquences taut su droit
prive qu'eu clroit publie.

II est d'abord procéds à la réception cls nouveaux
membres, 37 clu (lauton de Vaud, t5 clu (lanton 6e (le-
uèvs, 2 clu (lanton cle Lerne, 1 au (lanton de Oribourg.
La retraite d'un membre clu llanton cl'^rgovio, uu 6s eslui
cle Lucerne et clsux cls eslui cle Lt. (lall est annoncée.

Luis les comptes cle l'oxorcico auuusl 1863—1864 cls^à

examines et approuves par le (lomits sout déposes st aussi

adoptes par l'asssmblôs Zenerale sur le préavis 6s deux
commissaires N. N. Naurico cls ^Vzcss et Isanneret avocat,
nommes au commsucsmsut cle la séance. Ils prossntsnt:

^ l'avoir. Lolcle cls l'anuos precedents Or. 1663. 19

recette en iiuaucss cls receptions, contribu-
tions aunuolles et intérêts » 866. 46

LÜ^lL63. 59

àr devoir, dépenses pour ports, trais de

bureau, impressions ' Or. 266. 14

Lolds à cs ^jour, à compte à nouveau Or. 1663. 45

Im parole est ensuite donnes à N.
Avocat à Lausanne, cbargs du rapport honorai sur les

questions relatives au domicile ou Luisse, qui doivent taire
l'olq'et dos discussions de cette assembles. Nr. Oaulis
indique d'abord les rapports particuliers qu'il a reçus de

divers cantons, savoir:
Auricb, de Nr. le prolsssour I'. cls 5V^ss.

Lern, de Nr. le prol. LsusnborZer.
Lucerne, cls Nr. Lübler, ^uZs d'appel.
Lcbvà, de Nr. Ootbing, arcbiviste.
Onternald ls Haut, cls N. Locbmaun, avocat.

» » Las cls N. Oescbvanclon.

(llaris, de N. le Or. Olumer, uZs tsclêral.
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^uZ, cls N. Olssusr, Ltaatsauv^alt.

^ppeu^oll R.-O., cls N. Lotir.
Lt. (lall, cls N. Is Oauclaiuiuau (lurti.
Orisous, cls N. Is Or. Llauta, pros. à tril>. saut.
àZovis, cls N. -läZsr, prss. à son. uat.
Osssiu, cls N. Liauolrstti, avooat.

Rsuolrâtsl, cls N. -lsauusrst, avooat.

(Isusvs, cls N. V. Nartiu, avooat.

Vprss estts iuclioatiou N. (laulis lit sou rapport sur
los c^uatrs «pusstious lormulsss par Is ocuuits.

Voioi lo ovutsuu vsrlral à rapport:
La c^usstiou iruportauts opci sst souuriss aux clôlilrsra-

tions âs ostts Looisto cloit sirs scàlivisss à oauss cls l'alrou-
clauos clss uratisrss. Ru parlaut clu âoniioils cls clroit, ou
oomprsucl st Is 6omioils oivil st ls clouiioils politisas cpii
ls plus souvsut ss ooulouclsut, il est vrai. (lspsuàaut lsurs
oarastorss us sout pas toujours los lusiuss, st ls prossut
rapport s'oooupsra plus spsoialswsut clu cloiuioils oivil, par-
osc^us les cpcestious Pii s'z^ rattaolreut sout cl'uu iutsrst
plus aotusl.

Uotrs plan sst cls taire cl'alrorcl uu sxaursu ooiuparatii
clss lsZislatious (lautoualss o^uaut à la ruauisrs clout slles

ouvisaZsut lo cloinioilo oivil.
Ilu ssooucl olrapitrs ssra oousaors à l'sxaiueu cls la

uotiou àu clourioilo oivil au poiut cls vus clss priuoipss et
cls lsur applioatiou su Luisss.

Ouà claus uus cleruisrs partis ou sigualora ciuellzuss-

uus âes taits luarc^uauts rsutorurss claus lss rapports (lau-
touaux rolativsrusut au cloiuioils politique.

Lour ssrvir cls lrass à ostts stucls, ls (lowits a re<M

cls clivsrs iusurl>rss cls la Looists c^uiu?:s rapports Lauto-

uaux provsuaut clss (lautous cls ^uriolr, Lsrus, Ouosrus,

Lolrv^t^, Ilutsrvvalcl, ls Laut st ls Las, Olaris, AcA, ^p-
psu^sll Illrocles sxtsrisurss, Lt. (lall, lss (lrisous, Vrgovio,

Ilsssiu, l^g^àatsl st (lsusvs. Oss Lois clss Lautous cls

OrikourZ, Valais et Vaucl out su outre sts oousultsss par
Is Rapporteur.
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Iln grand nombrs des rapports (lantonaux sont dss

travaux très dsvsloppss et qui prsssntsnt un lraut intérêt.
II sst clone à rsgrsttsr quo la grands stsnclus du su^st

us psrmstto pas d'sxaminsr ssparsmsnt elraeuns äs eos

analyses et d'en transerirs dsaueoup cîs passages.
doutslois Is journal ds la Loeists pudlisra esrtainemsnt

uns partis às ess rapports qui us psuvsnt pas rsstsr ignores.
(lsla clit nous entrons immscliatsmsnt en nratièrs.

(lll-V?II'I!ll xRLNIIik.
àameu coMLiaraà/ ?eAîsàfious caufouaiss refaàsMeuf

M ciomiöÄe ciu?^.

(is elrapitrs staut sn quslqus sorts l'introduetion cîs

oelni qui lui lait suits, on laisssra clone às eôts pour ls
inonrsnt touts cliseussion générais, st l'on aliorcls dirsets-
nient lss trois cpisstions possss par ls Programms.

s

(Zusls sont lss earaetèrss qui eonstitusnt ls clomisils
eivil?

(juant au clomisils eivil il ze a lisu <ls distinguer sntrs
lss (lantons clans Isscpisls la loi déduit oils msms es qu'sst
ls clomisils st somment il se eonstitus, d'avee lss (lantons
dans lssczusls la loi s'alistisnt st s'en rsmst aux ssuls prin-
eipss îjuriclicfuss st à l'usags.

lln tous sas il laut d'aliorcl s'oeeupsr du clomieils des

eito^sns maitrss de lsurs droits pour sxaminsr snsuits les

dispositions relatives aux psrsonnss rsstrsintss dans leurs
volonté.

?armi lss lois qui clonnsnt clss dsdnitions lss unss
traitent la question eomms stant ds droit eivil proprsmsnt
clit. I^ss autrss l'apprseisnt eomms uns aàirs cls xroes-
durs. Xous nous oeeupsrons d'adord des premières qui
sont lss (lodes eivils ds (lantons cls langus Irantzaiss.

sst ls (lanton qui donns ls plus d'impor-
tanes sn droit eivil à la question du clomieils. àssi ls
eods eivil nsueliatslois clans son artiels 53èms dxs sn ess
termes ls clomieils clss lialntans du (lanton.
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»0,6 cioiuicà lis foà ^L0?î»6 ^uàvt à l'sxsroios ào
»SES clroits oivils est, M lisu oû slls g, sou priuoipul stu-
»lzlisssiusut.«

Os (locls llupolsou auquel ost urtiols sst siupruuts
pu?Is ssulsiusut clu clomioils cls />cmLMs, st cl'uprss
lui Osuovs, Vuucl st Vuluis lixsut pu? 1su?s Isis Is àouû-
sils âs !lo«4 VMttlolv, c!s àê Aö»ö?ois st às vcàiscM.

(Is u'sst pus suus iutsntiou Ms Is IsZislutsu? usuoûu-
tslois u Asusruliss lu ?scls.otiou eu lixuut uou sscclsiusut Ic?

clomioils cls tout usuoûutslois, muis sslui cls touts psrsouus
soumise à su, loi; o'sst-à-às cls tout lmlûtuut l^uslooupus

à (luutou. Ou uui'u l'ooousiou cls voir plus loiu Molles
souss^usuoss stsuàues lu loi usuoûutsloiss clsàuit cls sou

poiut cls clspurt spsoiul,
OlîlLOlliîc^ u uussi su? os poiut uus lsgislutiou û pu?t,

II Hxs cl'uûorcl ls cloiuioils clu 1?il»ou?Asois.
(I, (I,, urtiols 40, Os clomioils oivil cls tout iiuligsus.

wuîtrs cls sss clroits, ost au liou oû il u sou priuoipul
àblisssmsut.

O'urtiols 41 clstormius oû sst ls clomioils cluus ls sus
oû l'iucligous u plusisurs stulolisssiusuts.

Os lisu oû il rsmplit clss touotious, uus âsolurutiou

oxprssss, l'oxoroios ûss cîroits politipuss, lu ^ouissuuos
clos lzsuslioss oommuuuux uvso puismsut clss impôts sout
lss oi?ooustg.uoss à p?sucl?s su oousicls?g.tiou cluus l'o?cl?s

sus iuûici'us.
A. àoiuut cls oss clstsrruiuutious, ls OuM pourruit sup-

plss? su ?soûs?olmut cl'uutrss prsuvss.
Ouus Ourtisls 45 ou lit:
O'OtruuZs? tols?s àus ls (luutou pu? uots clu Oouscil

cl'àut, g,u?u sou clomioils cluus ls lisu oû il ost ?syu liu-
Oituut.

loi lu ?sZls sst touts simpls, st ls sus cl'uu cloulûs

stuûlisssmsut u'sst pus lusius prsvu.
Li uu ruppart uvuit sts lourui pou? 1o (luutou cls 0?i-

ûou?A, il <lisouts?uit osi'tuiusiusut lu question cls suvoi?
cl uus cpcslls clos clsux outsAo?iss ls Nuisss uou t?ibou?FSois
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doit être place. II n'est pus précisément un indigène pour
le duuton cls driliourg. dependant il n'est pus non plus
l'etrungsr lrulzitunt en vertu d'une permission du donseil
d'dtut, puisque ('article 41 de lu Constitution lsdêrals
lui garantit le droit d'etaldissement, sous certaines condi-
tiovs, mais pour en user d'une manière aussi large cpis le

lridourgsois. (donst. art. 48.) — Il est done douteux gue
('article du (lode relatil aux dtrangers suldso à régler lu
position du 8uisse, et cependant les articles 41 et 42 du
dit (lode ne lui sont pus pleinement applicables.

dartout ou l'on admet Hue le domicile ost une des
bases principales du droit eivil on reconnuit on moins temps
qu'une personne ne peut pus uvoir deux domieilos prinoi-
puux. Il uuru souvent une question de luit délicats u
traneber pour suvoir ou les laits et ('intention d'une per-
sonne bxsnt son domioile.

Des tiers pourront même traiter un individu nomme
domicilie duns un lieu ou il uuruit luit eroiro c^u'il s'eta-
blissait, cpmipu'il eût garde son precedent domieile.

doutelois pour les oonsspuencss juridiques du domioile
envers lu personne elle-même, on ne peut jamais admettre
qu'il existe deux domieilos u lu lois.

d'un doit être le lieu du principal établissement, et
oelu exolut l'idee que tout autre le soit.

dux legislations de lu 8uisse lruntzuise, se ruttuolro do
très près celle du dcnàn de K.

da doi do os pa^s suppose d'abord le bourgeois établi
dans lu (lommuno, puisldit le rapport lourni pour eo (lanton:

» d'dtablissement (Mederlassung) est d'après les idses

»relues à 8t. dull (constitution, loix et pratique) le sê-

»jour babituel dans un certain lieu pour exercer de là su

»vie civils st politique, d'essentiel dans l'êtuldissement
»ost le séjour babituel st lu soumission do lu personne à

»la loi de son domicile.»
(l'est encore ici le siège juridique de ('individu qui est

constitue, donc son domicile.
de critérium du séjour bxe à 8t. (lull se trouve dans
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Is luit d'uvoir uu MSUUAS iuclspsucluut ou uus iuclustris
sxsrsss pour sou scuupts.

Lu clelcors cls là, il u'/ u pus d'stuldisssiusut, pus cls

vsrituLls sisZs piricli^us uu lisu cls ldiuloitutlou. Il us psut

/ uvoir cpcs Is siiupls ss^our (.àulsutlrult) cpû luisss à l'iu-
clividu sou sisc>s ^uriclic^us uu lisu cls sou oriZius, du luoiris

pour lu plupurt (lss ustss cls lu vis.
Duus lss Luutous cls luu^us Iruu^uiss st à 8t. dull,

Is doiuislls sst clous uu uttridut cls lu psrsouuo. Il u
clss rszlss Zsusrulss c^ui clissut cm eLuc^us iucliviclu u sou
sisgv pcricli^us pour sxsrssr sss droits st pour zc être,

ssuss toujours prsssut. O'uutrss IsZislutious us ss prs-
ossupeut poiut ds rêA'lsr u l'uvuuos ls dcuuisils clss iucli-
viclus, st il lsur puruit sullisuut cîs s'su ooouper duus lu
prossdurs pour lss sus cls proses; il zc su u luscus czui u'su
purlsut pus du tout.

(lspsuduut douus uussi uus rô^ls ^'uricliPis
US8S2 prssiss sur 1s surustsrs du cloiuisils.

Lo Z 33 cls lu Loi sivils IdürAsrlislrss (Issà) dispose
somius suit:

»Ls cloiuisils cls tout Lulûtuut du Luutou sst c^uuut
»à sss droits oivils st à sss odli^utious, là cm il secourus
» orcliuuirsmsut st lmlûtusllsiueut.»

I^us ls séjour soit uusisu ou rsssut, psu imports, lu
cpuzstiou pour clstsriuiusr ls doiuislls sst do savoir ou sst
ls séjour lruloitusl.

^ sots cls lu rsAls, il exists uus disposition <^ui lui
supplso, rr.uis c^ui u uu poiut cls clspurt clilîsrsiit:

ls § 34 cls lu loi dsA sitss clit:
»Lslui MÎ sliuugs souvsut sou doiuislls u sou doiuislls

»sivil duus su sowiuuus d'orizius. 8'il sst struuAsr, cluus

»lu soiniuuus pour lu cpislls il u uu psriuis d'stulzlisssuisut

»ou cls sHour.»
L'sst clous uus Lstiou lsZuls cz^ui suppose uu lisu d'orL

Zius ls cloiuioils cls oslui Pii u'u pus cls doiuislls poriuu-
usut st sàstil. Letts Lotiou sst uussi udiuiss duus ssrtuius

sus pur les Luntous Iruu^uis pour lss Msstious d'stut sivil,
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ruais pour los ooutostatious puroruout privoss ils tout clos

suppositious clitlsroutos.

(lslui cfui u'a poiut cls âoruioils pout être attacfuo par-
tout ooruius clowioiliô ot uulls part il us pout so plaiuclrs.

8i on lui oouuait uu äoruioils lixs à uuo ôpocfuo au-
tsrisurs, os cloruioilo ssra oouss avoir subsists cfuauà ursuis
il psut strs aliauclouuo clspuis lougtsiups.

Les autros Lautous pour lsscfusls <Zss rapports out ôte

tnuruis, oousiclorsut à-psu-prss à'uus souls ruauisro la cpres-
tiou clu cloruioilo. Lsurs lois la rôciuisout ou gsuêral à uuo

iruportauts cfusstiou cls proosclurs saus riou au clslà.

La Loi àoLroooàurs SIZRF0I8L claus sou Z l 1 Zistiuguo
lo cloruioilo clo clroit civil Pri ost au liou clo la rosiclouoo

orcliuairs, clu ss^jour xassagsr claus uu suclroit 1oc;uo1 u'sst
pris ou oousiclsratiou M'à àôtaut clo cloruioilo regulier.

Lo § 43 clo la ltoi clo proosclurs clit à

sou tour Huo lo tor clu clourioilo ost oolui clo l'ouclroit oà

uuo psrsouuo est lixss oouuuo bourgeois, stabli ou oruplo)o.
^uriolr ot claus plusiours autrss (lautous, il u'^ a

poiut clo rsglo ui clo àroit oivil, ui clo proosclurs sur lo clo-
ruioils.

Lu tait ou rooouuait uuo osrtaius iruportauoo à ostts
uvtiou, ruais silo pout ot cloit ôtrs approoios cl'uus ruauioro
cliltôrsuts par àos législations c^ui us lui clouuout pas lo
oaraotöro gouôral ot lsgal cfuo lui attribuout los Loclos oivils
<ls la Luisso trau^aiso.

L.iusi clos rapports (lautouaux aàsttsut M'uus por-
souus psut avoir plus cl'uu cloruioilo 6s clroit oivil. — Lus
torurus, uu ruiuour, cfui tout clss aitairss pour lsur oorupts
ou Mi sout su ssrvioo, pouvout claus osrtaius (lautous
avoir uu cloruioils obligatoire olrs^ 1s olrst clo taruillo st os-
psuàaut avoir uu autrs àoruioils pour lours altairos par-
tioulisrss.

Laus cl'autrss oirooustauoos ou cousiZèro àos (lito)ous,
urartres às leurs âroits oouuuo a^aut clsux clourioiles c^uaucl
ils out clsux êtablissorueuts claus clsux suciroits 6itlorouts.



von Herrn Gaulis.

lliS rapport cl'llntsrivalcl Is Las sits cles sas cls es Asnro
«zui sont asssî! inarc^uants.

t-s cloinisils n'stant pas «lsüni ^uricliPisinsnt clans

lisausoup cìs (lantons, II en est results c^us plusisurs nap-
ports ont slisrslis Iss sarastsrss cls ss tait ^uriàic^us clans

Is clroit cl'stalzlisssinsnt (MsclerlassunZ) st clans Is clroit
cls sHour (^.utsntlialt). (lepsnclxcnt pour laisssr à la czues-
tion sa portes Asnsrals, il taut sonsiclsrsr tstalilisssnisnt et
spislczustois Is sHour soninis clss ino^sns d'acquisition clu

cloinisils st non pas soinins Is cloinisils lui-nisins.
II zr a inaintsnant à exaininor sornnisnt la notion clu

cîoinisils est traites pour Iss psrsonnss rsstrsintss 6aus
leur volonts st cjui ns psuvent pas avoir Is cloinisils qu'elles
veulent.

l^s àoinisils stant tout à la tois uns question cl'intsntion
autant cju'uns question cls tait, on ooinprsncl aissnisnt Ws
osux cpii n'ont pas uns volonts lilors xsuvsnt strs oonsi-
clsrss soinins clonaisiliss aillsurs Ws là ou ils rssiâsnt.

lsi lss àsux olassss cls IsAislations MS nous avions

reconnues pour la notion insins clu cloinisils sont prssczus
sntisrsinsnt sontoncluss.

(ls sont clos prssoinptions c^ui rsinplassnt lss taits st
plusieurs cl'sntr'sllss sont clonuses par la nature, ^.insi:

la tsinins niariss n'a point cl'autrs clomisils Ms sslui
cls son rnari;

ls ininsur non sinanoips sst cloniisilis sliW ses pers
st insrs.

(lss rsZles sont adsoluss âans toutes lss lois Hui sa-
rastsrissnt 1s cloinisils par clss clispositions IsZalss. (Zuancl

il sst ssssntisllsinsnt uns rsZls às prossàrs, on aclmst

plus taoilsinsnt Pis 1s cloinisils psut strs cloubls; alors

on résonnait à la tsinins st à l'entant un cloinisils olili-
Zatoirs éliss ls slist cls tamills, st un cloinisils ssxars pour
leurs atlàirss particulières si par sxsmpls ils sont sn

ssrviss liors cls cliSi! sux.
(lsrtainss exceptions sont aussi à notsr. llsnclant l'as-

tion sn clivorss ou sn separation cls corps, la tsinins prsncl
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un clocnloils sspgrs qui lui est gttrilzus par äss clisposltlons
spsolglos äs Is, loi, 8l Is ncgrl vlsnt g strs prlvs à clrolt
ä'gvolr un cloinlolls g lui, pgr sxsinpls clans 1s ogs cls son
lntsrcllotlon, lg Ismins goqulsrt nn cloinlolls pour slls st

pourrg Is olignZsr,
vgns 1g iixgtion clss àoinlollss olillZgtolrss, 1g êoi /ri-

/>0MM0ÌSS prsssnts snoors cllvsrsss pgrtloulgrltss.
Og sspgrgtion cls lnsns sulllt pour gutorissr 1g lsnnns

g prsnclrs nn cloinlolls sspgrs, tgnclls qus 1s cllvoros ou rss-
p.eotlvsnisnt lg separation äs oorps sont Zsnsralsmsnt sxigss

pour clonnsr os clrolt g 1g Isinins.
O'grtlols ^7 clu Oocls cls os Oanton äit snoors: »Oss

»nigjsurs qul ssrvsnt, travaillsnt ou vlvsnt liglzltusllsinsnt
»oliW autrui, Mi Màit c?'efciö?isssMenil

» ont 1s insins cloinlolls qus 1g psrsonns qu'ils
» ssrvsnt, olis? 1g quslls lis travaillent ou vivent, lorsqu'ils
»äsinsursnt avso slls àgns 1g niêins inglson.»

On psut rsproolisr g ost artlols son psu cls portss.
Un säst lss ina^surs qui n'ont pas cl'stglillsssinsnt, lncls-
psnclsnt, ont par loros lsur cloinlolls gu Ilsu ou Ils ssrvsnt
qnl sst lsur prlnolpgl stalilisssinsnt.

II sst proliadls qus ostts clispositlon ns clolt pas s'gp-
pliqusr gux Isininss znarlsss qui clolvsnt oonssrvsr 1s clo-

inlolls cls leur inarl. ?sut-slls proourczr uns asquisitlon
lnstantgnss clu cloinlolls oliaqus lois qus 1s Ilsu cls ssrvlos
ssra olignAS? Os sont gutgnt äs points cls älsousslon.

Oss Ools ^Aoornolss, Genevoise,
st I7äaisMU?.ö vont plus loln st gclnisttsnt sn Asnsral ls
cloinlolls clu cloinsstlqus 0I162 ls niaitrs.

Un lait ll n'z? aura pas toujours son prlnolpgl stalills-
ssinsnt, nigis lg lol ls xrssuins.

Os qus cllt lg Ool, est snoors oonllrnis par 1'usaZs g
äslaut äs lol clgns plusieurs Ogntons.

Ougnt gux inlnsurs qui sont sous lg pulssgnos cls tu-
tsur, lss lols varlsnt lzsgnooup sur lg tlxgtlon cls lsur lisu
cls cloinlolls,

II g trols leçons!
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l^s cloiuisils à tuteur.
I^s clsruisr cloiuisils «lss parsuts.
I^s lisu cls 1u Bourgeoisie.
.4 1u prsiuisrs ss ruugsut sutr'uutrss lss (Antons äs

^susliutsl, llriliourg, àrgovis, lZsrus, (brisons, (lsnsvs,
û lu sssoucls Vuucl, Vuluis.

L. ^VRIOII. on u'ucliust pus MS Is cloiuisils à tutsui'
lixs sslui clu pupills, mais si sslui-si vsut ss soustituer
iiu cloiuisils à lui ou olrungsr cls cloiuisils, Is soussutsiusu
cîs sou tuteur est usssssuirs. l-ussrus puruit uvoir uus
lsgislutiou uuulogus.

^ l'suluiit uutursl g, MSM'u clouds uus 1s cla-

luisils äs la luèrs, st clss lors oslui clu psrs.
?our Iss iutsrclits st pour les prisouuisrs, ou suit su

gsusrul Iss lusluss rsglss Ms pour Iss uûusurs, Is àoiuisils
clu surutsur ou 1s clsruisr cloiuisils clu pupills tout rsglo.

(Luuut uux siuplo^ss clout lu loi lixs 1s lieu cls rssi-
clsuss, slls clisposs souvsut uussi sur lu cpisstiou cls lsur
cloiuisils.

lnu régls lu plus gsusruls sst MS l'sluplMS prsucl sou
cloiuisils au lisu cls sss loustious.

I^s (loâo clu Vuluis clit uu soutruirs: »Vrtisls 41.

» l,6 (litozrsu uppslk à clss loustious puliliMss ou rsvosulilss
»soussrvs Is cloiuisils M'il uvuit uupuruvuut, s'il u'u pus
»luit cls clsslurutiou soutruirs. «

Ils (locls ^lsusliutslois clistiugus: »àtisls 56. ll-s (li-
» to^su uppsls à clss loustious pulzÜMös tsurporuirss, sou-
»ssrvsru ls cloiuisils M'il uvuit uupuruvuut, s'il u'u pus
»inuuilssts cl'iuteutiou soutruirs.« »Vrtisls 57. los clouû-
»sils clu (lito/su uppsls à clss loustious pulzlicpcss rsvo-
» sulilss, cuuis psruiuueutes, ou à, clss loustious clout lu clurss
»est clstsriuiuss pur lu loi, est uu lisu ou sss loustious
»l'uppsllsut u, rssiclsr.«

Duus ls (luutou cl'Vlî^oviL, l'siuplops czui u sliuugs
cls séjour pour sss loustious soussrvs ls cloiuisils ou
secourus su luiuills û iuoius M'il us lusss uus clsslurutiou
cls sliuugsiusut.
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Daus Is tonton ds Vàllv lg. Pisstion g. moins cls portes
puisqu'il taut à, peu près toujours ètro domioilis dans un
ressort pour pouvoir être appels à rsvstir clss tonotions

Mi exi^snt un domioils Lxs. Ooutstois Iss (lonssillsrs
cl'Otat, lss duZss (lantonaux, lss Lulistituts à Orooursur
(lsnsral, Iss Inspecteurs torsstisrs et cfuslcfuss autrss tons-
tionnairss doivent rssidsr dans lsur ressort st lsur slsotion
no depend pas cls lsur clomioils antsrisur.

Oss rsZlos Zsnsralss à (lods civil lsur rsstsnt appli-
oalilss. Osur domicile siviì pout strs transports instanta-
nomsnt avso 1s tait ds lsur établissement par Iss dsola-
rations vouluss.

81 non o'sst nns annss ds séjour c^ui constituera ssnls
1s transport dn clomioils.

Ilsstsnt snüll lssLooiôtss st (Corporations, cfuins xsûvont
pas toujours avoir ls domioils cfu'sllss vsnlsnt. Ollss sont
aussi clss psrsonnss rsstrsintss dans lsnr volonté, ou plutôt
rsstrsintss clans lsur droit d'sxistsnos. On autorisant lsnr
naissance la loi lsur dxs un sisZs ^nridicfus, o'sst-à-cliro
un clomioils, oar Iss deux expressions sont analoZuss.

Oa maniers ds determiner os domioils varis. tin Zrancl
noinbrs ds (lantons, sntr'autrs Osrne, ls tixsnt au lisu lia-
bitusl ds réunion dss administrateurs. O'autrss oomms
OridourZ, olrsö ls olist ou propose à l'aclministration.
O'autrss sndn tout dspsndrs Is sisZs ds la psrsonns morals
ds l'aots msms Hui la oopstitus. ^.insi pour uns (lorpo-
ration orsos ou autorises par un aots lsZislatit, ost aots
lixsra ls Siegs ds la (lorporation ou dira somment il doit
ss üxsr.

Oour uns 8ooists ls contrat cfui la tonds sn déterminera
aussi ls sisZs.

àvant ds cfuittsr os WÌ ss rattaobs à la notion du
domioils, il taut examiner uns distinction ôtalilis dans lai
matière par ls rapport du (lanton do Ilsrns. côte du
domioils politicpis st du clomioils civil, il traits snoors du
domioils ds polios. Il s'aZit là cls os cfus l'on appslls en

droit traitais domioils cls ssoours.
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(Is MÌ g sts clit à propos à cloiuisils Politikus SS

rsprsssuts isi. II s'gZit cl'oràres cl'iàsss clillsrsuts lss uns
clss gutrss, Uigis «lgus sligsuu ZssMsls lg, loi g pu gttribusr
MX ciivsrs oitozrsus uns sirsoussriptioii g lg guslis ll8 rss-
sortisssut, s'sst g clirs M sisM MiücliMS. Os tous les
(lgutous cls lg Luisss., Is (lgutou cls llsrus sst Is ssul gvss
'Issslu st dsusvs, Mi git lgit sutrsr ls clouiisils su liZus
cls souipts clgus lg Msstiou cls l'gssistguss clos pguvrss.
11u Zôusrgl l'gssistguss iusoiulis g lg soiumuus cl'oriZius st
lg Msstiou cls clouiisils S8t liors cls sguss.

Ins cloiuisils cls poliss ou «ls sssours clu (lgutou cls

Ilsrus SS souloucl su Zsuergl g?ss Is cloiuisils viril puis-
MS clss rsglss xrssMS gugloguss sxistsut pour ls soustitusr.
(lepsuàgut ou psut rsiugrMsr Ms les sutguts sous tutslls
prsuusut ls clouiisils sivil cls lsur tutsur, tguclis M'ils
ggräsut ls cloiuisils cls poliss cls lsurs pgrsuts.

?ocu- us pgs rsvsuir plus loiu sur ss poiut tout sps-
oigl g uu (lgutou, il ^ g lisu cls rsiugrMsr susors MS
1'iullususs à äoiuisils sur lss Msstious «l'gssistguss g Igit
sxiZsr clss souclitious spssialss pour psriuottrs 1'gSMisitiou
clu cloiuisils. àiusi lg clsiuoustrgtiou Ms l'ou sst su stgt
cl'sutrstsuir sg Igiuills est slcoss usssssgirs.

s 2.

Ilouillisut sst-ss MS ls cloiuisils s'gSMisrt, SS psrcl st
ss trausports?

.à. ^legM'sà'à
Isi uous uous retrouvons cls uouvsgu su prsssuss clss

llsux szrstsiuss àillsrsuts clgus lss lsZislgtious.
8i lss lois (lgutouglss gttridusut sxprssssivsut gu

cloiuisils uus iullusuos sur lss clroits sivils clss oitozrsus, slles
out <lu rsZulgrissr lss luoclss cls sou gSMisitiou.

(lsllss Mi us clsliuisssut pgs ls cloiuisils lui-iusuis u'out
l>us pu pgrlsr cls sou gSMisitiou. ?our clstsruiiusr se lait
ssrtgîuss Msstious goosssoirss prsuusut glors uus plus
Zrguàs iiiiportgiiss. lliusi lss Msstious âs clroit «l'stglilis-
ssmsut st cls clroit cls séjour. Lu sllst si l'on clit «l'un sots
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Mö Is dour^sois sst prssuurs àoiuisilio clans sa ooiuiuuuo
à'oriZiuo, si à'uu autrs sots tout uou 6ourZoois, oito)'ou
àu (lautou, Luisso ou otrauZsr, àoit ss pourvoir à'uu poriuis
à'otalàissoiuout ou às séjour pour rssiàsr àaus lu souc-

inuus, ou ost trss prss 6'avoir roZIs lu Mostiou clu clomi-
silo clo tous los lcaditaus <lu tsrritoirs.

II restsra toujours vrai Ms le àroit à'otablisssiuout ot
1o clroit clo ssjour us psuvsut pas ôtrs ooulouàus avos 1s

àoiuisilo, puisMo os sout plutôt clss Mostious clo poliss st
cls àroit xudlis MS cls àroit oivil. loutslois su pratiMg
lo àroit à'ôtalzlisselusut ot aussi oolui ào sHour râleront
lu plupart clos sus à'asMisitiou, cls ports ot clo àauZsiusnt
clo àoiuioils.

II ssra clous intéressant à'oxaiuiusr Mollss sout los
oouàitious à'asMisitiou clss clroits cl'stadlisssiuout àaus los
(lantons ou la. loi us rsZlo pas sxprossoiusut l'avMisitiou
àu àoiuioilo lui-uroiue.

Uous oocupaut cl'adorcl clss IsZislatious Mi rsgàout
l'asMisitiou clu àoiuisilo, ou roruaiMsra M'olios pailout
plutôt àu sàuuASluout àu àoiuisils MS às sou asMisitiou
proprsiuout àits. (looi provisut ào so MS los uotious à'us-
Misitiou, ào ports ot cls oliauZsuisut à o àoiuioils sout
ôtroitsmsut lioos Mauà ou aàiuot uottsiuout M'uu Iiouuuo
us pout avoir M'uu àoiuioilo ot M'il àoit ou avoir uu.

L'il psrà sou cloiuisilo o'sst clous lorosiuout, paroeM'il
su aocpûsrt uu nouveau, st il olcaugo cls àcuuisils par 1s

mémo lait,
L, vrai àiro uu iuàiviàu us psut M'uus lois aoMsrir

puroiusut uu àoiuieils saus psrts ot saus slrauAscusut à'un
autrs. (lo sora à sa uaissauso, ou au ruoiuout ou sortaut
às tutolls il asMisrt uu àoiuioils à lui. ?our solui Mi
u'a pas susoro kalûts ls paz^s il asMisra uu àomioils ou

^ transportant sou priuoipal ôtadlissoucout, (los luoàos
à'asMisitiou sout lorsss st ol>liZatoiros.

O'uus luauisro touts Zsuoralo ls àoiuisils s'asMiort
par lo lait às l'lialûtatiou rôslls àaus uu lisu joint à l'iu-
toutiou à'^ kxor son priuoipal otadlissoiusut.
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Lnr la inanisrs às pronvsr ostts intsntion 1a. rsgls gs-
nsrals sst uns àon5ls clsolaration c^ui doit être laits à. Is.

Nnnioipalits à lieu c^ns l'on «znitts st à oslls àn lisn on
l'on va. ll>ss dispositions snpplstoirss sont pins spsoialss.

UnvvRL.i'LQ (loàs artiols 55, st dLNNVD (loàs ar-
tlols 105 àispossnt: »^. àslant cls declaration sxprssss, la

»prsnvs cls l'lntsntion rssnltsra àss oiroonstansss.«

V^IIV. (loàs artiols 29. »L. àslant às àsolaration
» sxprssss, 1s nonvsan àoinioils ssra osnss sta5li par ls tait
»à sHonr st 1s transport clu xrinoipal stablisssrnsnt cls-

»pnis nns annso.«

Viti.L.18. (loàs artiols 37 a nns disposition analogue.

?RiZZ0viîS (loàs artiols 42, 43, 44 ss oontsnts à'nns
ssnls àsolaration laits à l'autorité àn lisu on. sst lorins
ls nonvsl sta51isssinsnt. - ^ àslant às àsolaration sxprssss
ls clmnisils às l'inàigsns ost osnss stalài par ls lait às
l'Iialzitation rsslls àspnis trsnts Mirs an lisn às son nonvsl
ôta51isssnisnt.

à. 8r. (llL.I.1., oslni c^ni s'stadlit à son insnags on c^ni

a son inànstris lrors às sa ooinnrnns d'origine, doit àspossr
lss pisoss sxigsss par l'artiols 41 às la (lonstitntion ls-
dorais. (Znanà il lss a àspossss il sst stalzli st son àomi-
vils sst àxs.

L. lZDR^K, la législation sst trss ooinpliMss snr la nia-
tisrs. 11 lant ponr s'en rsnàrs ooinpts clistingnsr sntrs lss
bernois, lss Luissss st lss lltrangsrs, st inôins sntrs lss
bernois às l'anoàns partis àn (lanton st osnx às la
nonvslls.

.4. ZZsrnois. — a) Dans l'anoisnns partis àn (lanton ls
àoinioils s'asMisrt par nns insoription clans ls rsgistrs àss
llakitans. Il lant sn ontrs proclnirs sss papisrs às lôgiti-
wation st osrtainss àsolarations Pii ns sont pas lss insinss
ponr lss ressortissants àss àsnx parties àn (lanton et cpii
varient s'ils ss lont insorirs ooinins stablis on ssionrNants.

I^ss sinplo^ss n'ont Hn'à proànirs lsnr aots às nonii-
nation.

Zeitschrift f. sàeiz. Recht. XIII. I. 2
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d) Lans Is. partis lran^aise ciu Lanton, ii M- a pas
cis registre des Laditans. Le Lernois c^ni séjourné pins
cie trente jours doit se pourvoir d'un permis cis séjour on
d'etalilissemsnt MÌ ini est accorde s'il produit ios pièees
voulues.

L. Lour ies Luissss ci/antres Lantons, l'artieie 11 de ia
Lonstitntion lsderals tait régis et cpranci même ii ne paris
Me cis l'etaLlisssment ii s'appliMS anssi an séjour tsi cpc'il
est entendu dans is lianton de Lernen La eonstitntion op-
pose staizlisssmsnt à séjour tout-à-lait passager si non pas
au droit de séjour Lsrnois.

Ii est à rsmarMsr Me dans is Lanton ds Lsrns ii
n'zc a pag snsors ds loi Mi étends aux inits iss privilèges
dss Luissss (iiirêtisns.

L. Lonr iss strangers is (Gouvernement assords is droit
d'etablissement, et Is psrinis doit ss rsnouvsisr an inoins
tons Iss dsnx ans. On donne dss sartss ds séjour aux
strangers <zni sont seulement en séjour passager.

Ls rapport dn (ianton d'ôkc/OVlL indiczns comme
rnods d'acquisition Is lait ds la residence dans nn endroit
avso dèolaration qu'on ia cdoisit ponr iisu de doinisiis. La
xrsnvs ss lait on par Is dépôt de son asts d'origine au
lien MS l'on siroisit on par dss declarations aux ooininnnss
MS l'on Mitts st on l'on va. à Lesoin d'antres sirson-
stances concluantes peuvent ssrvir ds preuve.

ls donricile n'ètant pas clctini par la loi,
il ss régls par la pratiMS st d'après Iss prescriptions dss
lois romaines. (i'sst toujours ls principal etalzlisssment
ds lait st d'intention. Uais l'acMisition sst pnrsinsnt uns
Msstion ds lait Mi parait donner souvent lien à dss juge-
rnsnts. lins dss grandes dilkcnltss MÌ ss sont presentees
a sts de savoir si l'on devait rsconnaitrs nn domicile aux
gens Mi séjournent sans avoir nn menage on uns industrie
à lsnr compte, comme les étudiants, apprentis, onvrisrs,
domestiMSL. Ln ns parait pas lort dispose à lsnr "rscon-
naitrs nn domicile au lien ds leur séjour plus on moins
provisoire. Les arrêts rendus témoignent de cette tendance.
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— Oa question do savoir cpiand Is séjour constitue Is do-
micile est uu psiut cls fuit à ^uger clun s cbaMS sus.

cV ou rssouug.it aussi Mo l'acMisition clu

domicile dôpsnd des faits st de l'intention rôunis. Ou
acliust czus la formalité principale pour Is soustitusr sst 1s

permis d'ôtablissement clout doit ss pourvoir oslui Mi n'ba-
bits pas sa sommuns. 0"pondant os permis sst uus prô-
somptiou pour pronvsr Is domisils sans M'il 1s dômontro
absolument. Oa prsuvs soutrairs psut môme ss fairs.

.-V sôts du droit d'ôtablissement il faut pour soustitusr
Is domisils ou l'acbat d'immeubles ou l'sxorcico d'une in-
dustrie.

(juaut au psrmis d'établissement il ss douue aux rss-
sortissants du santon sur Is dépôt ds lour asts d'origine
à la sommuns. ^Vux Luisses sur uns permission
du (Gouvernement d'après uns loi specials, Itux étrangers
il faut outrs la production do sortainss pisses fournir sau-
tion pour 1299 à 2499 francs, et pazmr annuellement 29
à 199 francs pour le permis.

LciUVWl"? avait uns législation touts specials sur l'ac-
Misition du droit d'ôtablissement st par là du domicile.

Il ôtait anciennement loisible au Lcbcvzdsois de s'ôtablir
oà il voulait dans ls Oanton sans môme dôposer dos

papiers. Oa division du Oanton ôtait plutôt en paroisses

M'en communes. O'est l'acts de mediation do 1893 MÍ
crôa les communes véritables st bientôt en 1898 vint uns
loi sur l'assistance des pauvres. Mi en !8l8 fut complêtôs

par uns' autre MÍ donnait le droit de bourgeoisie aux pau-
vros MÍ avaient sHournô 25 ans dans uns communs.

blnön en !834, on exigea du 8cbvvzd?ois le dôpôt de

ses papiers et l'obtention de permis d'ôtablissement ou do

séjour s'il ss tixait bors do la commune.
l.a boi sur les Otrangers et sur l'êtablissement

ddd^'l'LINV^NO OLVVctI.V dit article 17:
»Oolui c^ui veut prendre son domicile (Vvolmsit?.) dans

»une communs du Oanton, doit se pourvoir d'un permis
»d'ôtablissement (Mederlassungs-8ou'illigung), s'il a un me-
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»na^o à lui ou s'il oxoroo uus vooatiou ou uuo industrie
»pour sou propre ooinpto.«

Oo tsxto do loi prouvs olairoiuont qu'il uo laut pas
oonsidôrsr lo poriuis d'otadlissoiuout ooiuruo ooustituaut
10 dourioilo. à ooutrairo ou voit qu'il laut avoir lo clo-
luioilo pour pouvoir domanclor lo poriuis d'stalzlissLiusnt.

II a dans oo Oanton oouuuo dans d'autrss I'obligation
^do produire osrtàos piooos pour obtenir lo poriuis cl'ôta-

lisssluout st los nationaux oux-iuôiuos ont oortaiuos obli-
gâtions à roiuplir ou paroil oas.

L. bllLvtV^i.v par eontrs un oitoz^sn xsut s'ôtablb' oû
11 vsut sans lorrualitô, ot l'Iltat ui la oouuuuuo no psuvout
lairo cl'olpLLtiou. Os rapport pour oo Oanton aualz^so avoo
uu grand soin touto la question à droit d'ôtablisssmont
ot clo sHour, ot cliviss su olassos los ôtablis et los séjour-
nants. Il oousiclôro oonuuo ôtablis clo 2oiuo ot clo 3ôiuo
olasso ooux qui possodsnt dos iiuiuoublss ou clos industries
à blioclvald sans ôtrs doiuioiliôs, ot ooux qui lont dos

allairss quolquo teiups dans lo (lardon. Ou range dans
ootts oatôgorio dos porsonuos qui ont lour otablissoiuont do

laiuillo à un endroit ot lo siogs do lours allairss aillsurs,
puis los outropronsurs ot oonsouuuatours avoo bostiaux
qui sôîjournont soulsiusut uu oortaiu tsorps dans un endroit

pour lours allairss.
Osoi prouvo onooro uuo lois qu'il ost clildoilo do lairo

vonoordor los terines alleinauds ot lrantzais sur la inatiôro.

à point do vuo do la polioo ou pout obligor oslui qui a
clôjà uu ôtablissoinout à so pourvoir d'un nouveau poriuis
dans lo sooond qu'il vout so louder, niais /s eà-

qui soul oonstitus lo doiuioilo dovra oopondaut
ôtro do l'un clos doux oôtôs ot us pourra pas êtro à doux
endroits à la lois.

iV il ost à roinarquor quo lo oitoz^sn du Oantou

qui vout s'ôtablir dans uno autro ooinuruns quo la sionno
doit lournir un oortidoat spôoial prouvant qu'il rooovra au
besoin do sa ooluiuuno los assistanoos qui lui seront nô-
oossairos. Oos Ltrangors ressortissants à dos paz-s qui no
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sont pas liss à Is, Loisss par àss traités àoivsot poor sta-
Illir uns ioclustris àaos Is daotoo procloirs oil osrtiàsat àss
aotoritss cis Isor paps à'oriZios àsioootraot Ms la losms
ioàostris ssrait asssssilils aux Loissss sirs? sox. Ils àoivsot
so ootrs tooroir oos oaotioo cis 80t) traoss àoooos par oo
rsgoisols.

oo àsioaoàs so particulier oo aots cis I>ap-
tsors poor assoràsr Is àroit à'stalzlisssiosot.

Olroclss extsrisorss oo o'assoràs pas
Is àroit à'stalzlisssiosot Iiors cis sa ooooooos ao eitoziso
clo (laotoo eooàaioos à ssrtaioss psioss. Os Loisss Olirs-
tiso ^jooit ssol às os iosios àroit.

Oaos Is tlaotoo clss ORI8M8, Iss sooàitions poor
aàiosttrs ao àroit à'stalzlisssiosot soot so Zsosral ssvsrss.
^iosi l'straoZsr àoit touroir oos àsslaratioo às rssiprosits
proovaut Ms l'stalzlisssiosot àss Orisoos àaos soo paz^s

oo sooikrs pas plus às àitàsoltss MS o'so prsssots l'sta-
dlisssiosot às l'strauZsr àaos Is Oaotoo. Os rapport pour
os (laotoo iosists sor Is tait <pis Is psroiis à'stalzlisssiosot
sst oos olzliZatioo aotaot cpi'oo àroit. (Isloi <^ui ost àaos
Iss oooàitioos voulues pour l'olztsoir àoit s'en pourvoir.

II. O'eà
Os àoioioils ss psrà toot à'alzorà par Is àssss, Moi-

Mo sss sttsts poisssot solzsistsr poor la IÌMÌàatioo àss

àroits et àss olzliZatioos ào àsioot. Oa sortis ào pazis tait
sosors psràrs Is àooiisils, uiais il sst aossi àss sas oô il
psot avoir às l'ioàosoos oo osrtaio tsrops aprss Is àspart.

^ part sss àsox sas la psrts ào àooiisils se ^'oiot eo

Zsosral à l'asMisitioo à'oo ooovsao. — Oa Msstioo ss

troovs àooo ioàirsotsiosot traités st l'oo psot ss lzorosr à

MslMss ollssrvatioos spseialss à osrtaios Oaotoos. Oa

psrts ào àroit à'stalzlisssiosot aiosoaot tort soovsot à sa
suits la psrts ào àoioisils ss troovs às ooovsao àaos Is
so^st, ooouos poor l'asMisitioo às sss àroits.

(loioios poiots spssiaux oo psot rsroarMsr: Oaos Is

rapport poor 1s (laotoo às LvLtVVlA oo siZoals Ms Is
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àm'x à'un ^snrs ds vis czui us suppose pas Is droit d'sta-
lzlisssmsnt Is fuit psrdrs. Onus ess sus là on rstomlis dans
In czusstion cls^jà poses ds savoir si 1s simple séjournant
(^.uksntlraltsr) sst domisilis.

^ L^8, l'stal)li doit avertir trois
ssmainss à l'avanss pour pouvoir rstirsr sss papiers. (lstts
prssoription sst donnss dans l'intsrst des srsaneisrs WÌ
peuvent user cls os temps pour taire valoir Isurs rèola-
mations.

à. on psut rstirsr nu (Ilaronnais Is droit
d^stalilisssmsnt àors ds sa sonnnuns s'il n suki dss son-
damnations pour oriinss ou pour sontrnvsntions rspstses,
ou dans Is ons plus Zsnsralemsnt admis de non assistanss

pur su sonnnuns.
à. ls clroit d'stalzlisssmsnt ns ss xsrà Munis pur

l'solrsnnos à permis, sur il sst toujours donne pour un
tsmxs illimité.

I^s contraire sst prscissmont admis pur la loi àss

Grisous, cfui clsvslopxs à tsl point lss sas dans lesquels ls
psrmis d'stalzlisssmsnt psut strs retire c^us lss dispositions
ds l'articls 41 Z d ds la (Constitution tedà-alo paraissent
dépassées.

I^s rnpxort d'^dMôWslê insists sur ls point czns ls droit
d'ètalzlisssmsnt sst ssssntisllsmsnt psrsonnsl st ns ss trans-
ports pas. Il parait Hus la rsZlo n'sst dillsrsnts <ius dans
Is (lanton ds K. (ruK ou au oontrairs ls droit d'êtalzlis-
ssmsnt n'a ausuns limits ds tsmps st ss perpétue sn ià-
vsur ds la tamills d'un dslunt aussi longtemps M'slls
sontinus son menais sommun.

Dans lss (lodes ds la Luisss Iranyaiss l'acMisition st
la psrts du domisils no sont pas sn Zsnsral traitées sspa-
rsmont. lins disposition du (lods Vaudois psut strs notes.
I.'article 3 disposs. cpcs l'stranAsr czui a sts domicilie dans

ls (lanton psut strs attaques dsvaut lss tribunaux du (lanton
dans lss trois mois <zui suivront son depart, s'il n'a pas
aillsurs un domisils às et sonuu. àinsi son sis^s juri-
discus est censé psrsistsr même après son depart stlsotit,
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la psrts Zu äoruioils us results äouo pas äu tait ssul st
u'sst pas iustautauss.

Ou u àspà vu àu rssts <zu'à àslaut äs clôolaratiou tor-
urslls äs olraugsursut äs äoruioils, il us s'opsrs su gsuôral
<MS par uu ssjour orr uroius laug au uouvsl stalilis-
ssmsut. Lss äivsrs soäss varisut sur la äurss äs l'stalrlis-
ssiusut usosssairs pour prorrvsr ls transport äu äoruioils,
slls va äs trsuts ^'ours à uu au.

0. OVècmASMM^.

Os poiut sst si stroitsiusut lis aux àsux autres lu'il
vaut pou la psius'äs ls traitsr ssparsrusut. Ou rsuvois
äous à os Hui visut ä'strs äit.

s 3.

Ousls sout lss äivsrs ktlsts äu äoruioils au poiut äs

vus àu àroit prive?
Lu s'ooorrpaut ioi äu Oautou às Usuolratsl su prsiuisr

lieu ou peut àirs avso ls provsrlrs »à tout Lsigusur tout
lrouusur.«

Lu sllst os Oautou appli^us lss lois àu äoruioils à'uus
Maniers lisauooup plus stsuàus <^us tout autrp Oautou st
psut-strs c^us tout autrs xa^s. Ou äit ospsuäaut gus la
législation Ilollauäaiss aäopts lss insures priuoipss, ruais

il u'^ a gusrs à'autrs Ltat ^ui lss aàrustts. Voioi oomursut
d'sxpriuio ls rapport Oautoual lui-rusurs.

»L'artiols 3 àu Ooàs oivil s'suouos su oss tsrruss:
»Lous osux Mi rssiàsut ou lralritsut sur ls tsrritoirs Xsu-
»olratslois jouissent àss Husllo c^us soit à'ail-
»leurs lsur origins, (juaut aux àoÂs lss Luissss
» st lss Ltraugsrs sout ruis sur uu pisà às partaito égalité
»avso lss Usuolratslois st os priuoips às àriàiuWs sst
»st a toujours sts àstsuâu par uotrs Oouvsrusursnt st
»oousaors par la äurispruäsuos äs uos Lrilruuaux.«

» Olracun pout so rsuärs oorupts äss ooussHusuoss lui-
» partantes ä'uu ssurlrlalils sz^stouis pour lss rslatious oivilss
» äs ostrx c^ui sout äourioilios äaus uotrs Oautou. II ssrait
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»trop lonZ à'enuinerer toutes les upplicutions <^us cette
doctrine reçoit àuns la pruticzus; uussi us nous dornsrons
»nous cfu'u sì^nuler les plus lruppuntes et surtout celles

»PÜ tout touoder àu àoiZt les divergences àe uotrs legis-
»lution uveo esllss clss Lantons ulleraunàs.«

»Lu Lìtpnâ ou l'àecWUL^s civile clu Fuisse et às

»l'Ltrungsr sout regies pur lu Loi à àoniicils suns egurà
»à eslls d'origine.«

»L'Ltrunger ou le Fuisse uu-àsssous cle 19 uns est
»màMT- pour les uotes às lu vie elvile; il ost ma/öAr st
»oupudlö às îlrâsr, fesà, ote. lorsqu'il u 19 uns révolus,

»(à 279, 348 0. L.)«

»Zlremxà Lu Lour à'uppsl, àuns un urrêt àu 3 àe-
»ceindre 1861, u reconnu Hu'un lZsrnois âge às ivoins cle

» 21 uns, et a^unt un tuteur àuns le Lunton àe Lerne, n'u
» pu invoquer su ininorits àuns le Lunton às Heucdutel ou
»il otuit studli, puisqu'il uvuit contracts u uns epocfus
»ou il etuit suivunt lu loi Xsuoduteloiss.«

» Lous les ininsurs sont souinis suns distinction à'ori-
»Zins à l'uutorite tutsluirs l^eucdutsloise, notre Lunton
»ne rseonnuit pus uu puz^s à'origine le àroit àe nonuner
»àss tuteurs ou às s'ingersr àuns l'administration às lu
»tutelle.«

»Os insure les majeurs strangers u notre Lunton st
» c^ui sont iàrâs ou places sous sont régis pur
»lu loi Nsucliutsloiss.«

»^ l'egurà àss Lantons Fuisses, le Louvsrnsinsnt àe
»Ueucliutsl u toujours inuintsnu ce principe àsvunt les
»autorités föderales lorscfus les Louvernsments Fuisses ont
»sieve u ost egurà àes conflits àe compétence.«

»Le Fuisse ou l'Ltrungsr domicilie àuns notre Lunton
»est cupuöls às àfer suivunt lu loi st àuns les formes
»prescrites pur notre Lode. >— Lu succession
» st est regie pur lu loi lüeucdutsloiss. (àt. 69,
»833.) — L'est en vertu àe lu loi àu àoinicile Me sont
»determines les àroits àss lreritisrs testuinsntuirss ou ud-
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»iutostst. d'ost sussi à Is, loi à doiuioilo du doluut «z.uo

» lss dôritiors sont soumis pour los dôlsis loZsux d'sooop-
»tstiou. (à't. 797.)

»do rsc/i«îs c?6s örsms.outro los dpoux ssus distiuotiou
»d'oriZiuo ost oolui do ls Mîce/èà^oise.
»dout Luisso ou dtrsnZor lusriô dors <lu tsrritoiro Hou-
»olistolois ot Hui viout rosidor dsus 1o dsutou ost à l'oZard
» des tiors rsputô uusriô sous 1o rôZiiuo do ls oounuuusutô
»Usuodstoloiso. — II us pout so provsloir dos dispositious
»clo sou ooutrst clo rusrisZo ou do la, loi sous l'siupiro
»do ls, guollo sou lusrisZs s ôts ooutrsctô, s'il u's pss
»Isit uuo dôolsrstiou su drolls du driduusl ot Isit pud-
»lior oldoiollomout ostts dôolsrstiou. <Art. Il 47 d. (I.) —
»LIusi ls ooussc^uouoo clo os priuoips o'ost cz^us ls louuuo
» cl'uu dtrsuZsr c^ui proucl sou doiuioilo dsus uotro dsutou,
»doviout clo plsiu clroit stàicàirs dos dsttos
»do ls oouuuuusuto Isitos dsus lo dsutou clo dlouodstol,
» ot pout ôtro touuo do los psz^or sur sos propres dious, si
» los dious clu Nsri st ooux do ls oouuuuusuto us sout pss
»suldssuts. làt. 1196 d.d.)«

»dlous svous dit cpuo tous ooux PÛ rosidout sur lo
»torritoiro dlouodstolois )ouisssut dos droits oivils dos dlou-

»odstolois; uu suoiou cloorot iutsrclissit sux luils lo clroit
»d'soc^uorir dos iuuuoudlos clsus uotro dsutou, rasis oo

»cloorot ost tourdô ou dosuôtudo ot ostto doruioro rostrio-
»tiou s dispsru do uotro dôZislstiou. d'ost clu rosto uuo
» oousô^uouoo cl'uu priuoipo posô psr ls doustitutiou osu-
» tousls.«

» ds doi du doiuioilo reçoit Mol^uos oxooxtious. dllos
»sout cl'sillours uuo oousoc^uouoo dos rolstious dos dtsts
»outr'oux, puisc^uo oos oxosptious so rspportont s dos Isits
»ou dos sotos )uricli<zuos MÌ pouvout odsuZor l'otst dos

»porsouuos s l'ôZsrd do lour pstrio cl'oriziuo.«
»1. do mariaAö cl'uu Luisso ou cl'uu dtrauZsr douri-

»oiliô dsus lo dsutou us pout ôtro oolsdrô ^u'sprès los
»loriuslitôs rsWisos psr lo ps^s d'ori^ius. (àt. 167 d. d.)«

»2. dos dribuusux dlouodstslois sout iuooiupôtous pour



26 Referat

»oouuuitrs clos uotious ou àurce ou on sêN«ruàoîîs cls

» corps st ào disus, eutrs LtruuZors ouLuissos. (.ârt. 2ì3 (l.(l.)«
»3. I/ucloptiou n'est pus periuiso aux Luisses ot Ltruu-

»gsrs, l'ucloptuut et l'aclopts 6oivout strs tous clsux llsu-
»oliutslois. (àt. 256 0.)« i

lous los uutros (luutous Luissss purtout cl'uu poiut
6o vus clillorsut. Ils uclruottsut lu rs^Is lormulss ou oos
toriuss pur ?urâossus:

»l^s eoussutsiuout Asnôrul àss uutious oivilisoss u voulu
» Mo oo Mi oouoorus lu oupusits à'uu iucliviclu so rsZlût
^>pur los lols 6u puz^s auquel il uppurtiout.«

lloolix âuus sou truite clo àroit iutsruutiouul xrivô u

pris lu psius <lo clsuouilzror los autours <z>ui uvuisut sorit
«laus lo sous clo ostto opiuiou st il ou rusutiouuo cfuuruutv
trois, tuuàis M'il us siguulo MS àsux opposuuts. Ospuis
lors lu proportion us peut Zuero uvoir oliuvAS.

(lstto rsZls u ôts uäoptss gêusruloiuout sutrs lss Ltuts
6'udorcl purooc^u'il ssruit coutrucliotoirs clo suppossr c^u'uuo

porsouuo pout ôtro oupu6lo clo ooutruotsr cluus uu suàroit
st iuoupudlo cluus uu uutro, uiu^jsuro loi, luiusuro là, iutsr-
clits cluus uu pu^s suus l'ôtrs cluus uu uutro. Lsooucìs-
uiout los lois cls oàuHus puvs us rollout su Zsusrul MS
lu oupuoits clos rsssortissuuts et su ucìiuottuut clos struu-
Zsrs à sHourusr ou ucliuot iruplioitsurout qu'ils cloivsut
^ouir àss oupuoitss slvilss <pui lour uttribusut lsurs lois
cl'origius.

(lspouàuut s'il u uu osrtuiu uooorà sur ls priuoips
il zc su u lzouuooup luoius scrr los ooussczuouoss st ou sst
tort loiu clo s'sutsuclrs sur ls poiut cls suvoir cfusllss sout
lss urutiorss clu 6roit civil Hui so ruttuolrsut àirootsurout
à lu oupuoits cls ooutruotsr et uu statut porsouuol.

Nuis pour sxuiuiuor lss stlsts clu cloiuioils il luuâruit
s'oooupor cl'uborcl cls l'sllot àuus l'iutsrisur clu (luutou st
ousuito pour los rapports uvso l'oxtsrisur.

^.iusi o'sst uu priuoips uàiuis pur tous lss (luutous st
oslu às pur lu (loustitutiou Iscloruls cfus Is lor pour lss
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actions personnelles est au lieu du domicile. II n'zr a pas
uns loi qui contrevienne à. cette regle, soit dans lss rap-
ports internationaux, soit aussi pour l'intêrieur à (lanton.
II est de même généralement re^u que toutes les notitica-
tious juridiques doivent être laites au lieu du domicile si
elles n'atteignent pas la personne elle-même.

L. ceci se trouvent jointes intimement les questions de

poursuites et de faillites qui se traitent an domicile du
débiteur ou du failli.

I^s plus grand nombre des rapports cantonaux s'arrs-
tent là sur les ellets du domicile.

Ils reconnaissent qu'il est attributif de juridiction en

matière de reclamations personnelles, mais il ne parait pas
qu'il porte ses eftets au delà.

V- ce système se rangent les (lantons de Anrieb, lbu-

cerne, Lcbnzd?, Ilntsrnvald, dlaris, l?ug, ^.ppens:sll, (Irisons
et àgovis.

I^a loi llsrnoise lait encore regier au lieu du domicile
les questions relatives aux successions, aux mariages et

aux divorces. V ces matières les (lantons français ajoutent
celle de la tutelle.

Nais ces sllets du domicile dans l'interieur des lois
(lantonales ne sont pas ce qui doit surtout préoccuper,
(l'est plutôt l'slket que cbaque loi veut donner au clomi-
cile dans les rapports internationaux qui est l'important.
lin grand nombre de (lantons ne se contentent pas de

régir leurs ressortissants pour leur état civil et leur capa-
cite personnelle. Ils vsulsut encore regier même en de-
bors du territoire certains rapports qu'ils considèrent comme
dépendants du droit de famille, et ils raugent surtout dans
cette classe les questions de tutelle st de succession. Il
va sans dire que ces (lantons sont ceux qui ont aclbere

aux concordats sur ces matières et que ce sont ceux qui
limitent le plus l'inlluence du domicile.

ll>ss (lantons de Lt. (lall, Vaud, Valais st dsnève se

rapprocbsnt ici de la legislation Ueucbateloiss st admettent
avec elle que c'est dans 1s paxn du domicile st d'après
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sss loix gus cloivsnt ss traitsr ess lusiuss gusstious ds sue-
osssiou st cls tutslls.

Les clivsrsss apprseiatious dspsuclsut clss notions dil-
Isrsutss gui sxistsut au su^'st du doiuieils. àssi louZtsiups
gus l'on us ssra pas cl'aeeord sur vs qu'est prseissiusut
1s doiuieils ds cirait, Iss divsrZsuess psrsistsrout ioresmsut.
Lsoi amsus à l'sxauisu plus Zsusral ds 1g, uotiou à do-
mieils.

LIILIdlIlL VLIIXlèNL.

à Domioiis clviê s»î ^«isse.

Idstuds eoiuparativs dss lêgislatious eautoualss sur 1g

gusstiou du doruieils dsuioutrs gu'il laut gu ^juriseousults
gutrs elioss gus ess laits pour ss rsudrs uu eoiupts sxgot
ds 1g uotiou st clss earaotsrss à douiieils cls droit.

lous lss lcoiumes sout soumis, su plus ou uaoius ds

inatisrss, gux lois du pgz^s clgus lsgusl ils rssidsut Iralû-
tusllsiusut. II est giusi usesssairs ds lixsr à elcaeuu uu
lisu. dgus lsgusl il soit toujours osuss rssidsr guoigu'il
puisss su strs glzssut. Lss uiotils ds estts dstsriuiuatiou
adoudsut st il sulkt do rsiuargusr par sxsurpls gus lss
divsrs trilucuaux st autoritss d'uu pg^s gZisssut clgus ds
esrtgiuss eireouseriptious, gus par eoussgusut, il sst us-
esssgirs ds llxsr g l'avaues dsvaut gusl d'sutr'sux edagus

psrsouus doit strs eitss. ?our 1g citation slls-ursius gui
prsesds loresiusut uus getiou ^juridiguo, il laut sueors sg-
voir oû slls doit strs portss pour strs valaldsrusut rsuriss
g 1g psrsouus gui doit lg rsesvoir. Il doit zi avoir uu lisu
dstsriuius cls prslsrsues g tout gutrs st dgus lsgusl uu
ressortissant du paz^s clsvslopps sou activité ^juridigus,
sxsres sss droits st puisss strs eoutraiut g rsruplir sss

olzliggtious. L'sst là gu'il ssra eousidsrs connus srgst de

droit st pour clstsriuiusr es lisu claus lsgusl l'iudividu ssra
toujours esuss prsssut, la loi doit usesssairsiusut tsuir
eoiupts cls sa volouts. Ls lisu us psut doue strs gus es-
lui claus lsgusl il a staldi sa laiuills st ls esutrs cls sss

allairss. i
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(l'est ostts notion gsuèrals WÌ est appelés su terms
ào àroit ?s c?0Mici^ö,- o'sst-à-clirs Is siège legal ou WricliWö
às la psrsouus.

I^s àomioils u'est pas la maison, l'lialiitation cls l'iu-
àiviàu, s'est uus olioss touts morals, toute iàsals rêsultaut
clos règles às la loi uaturslls ou às la loi positive WÌ
suxpossut, pour uu plus ou moius grauà uomlzrs à'aotss

WriàiWss, W'uu lromms ost toujours au lieu cls sou priu-
oipal etadlissemeut.

l'ar àsrivatiou ou appslls àaus oertainss lois
la clemeurs, l'lralzitatiou matsrislls, mais so u'sst pas 1s

vrai ssus WriàiWS àu terms.

(lu a aussi voulu àsàuir le àomioils oomms staut la
rslatiou sutrs la psrsouus st 1s lieu cls sou stalàisssmsut.
(lstto explioatiou a ls àêtaut «le taire àu àomioils uus ali-
straotiou pure st clo psàsr par l'oxoès inverse «le osux Wi
u'z( voisut Ws 1s lait matsrisl. I^s àomioils u'sst pas la
rslatiou eutrs la psrsouus st ls lieu, o'sst 1s sisA6

Wi rssults <ls ostts rslatiou.

Il us taut pas ospsuàaut oompreuàrs clans uu ssus

trop étroit la lixatiou clu àomioils st clu sisgs WriàiWS
<ls l'iucliviàu, ear o'sst plutôt la oiroousoriptiou àaus la
Wells ou Iralûts Wi àstermius Is clomioils plus suoors Ws
ls lieu lui-msms cls la clsmsurs. ^.iusi uu okaugemsut
à'lcalzitatiou àaus ls mems rsssort, limits orcliuairsmsut
à la oommuus, us olraugs rien aux rapports WriàiWss
clo l'iucliviàu.

Il cloit ôtrs aussi lûsu outsuàu Ws àaus os rapport
ou us traitera WS àu clomioils general cls l'iucliviàu, às

oslui W'il a pour toutss sss altairss saut oouveutiou oou-
trairs. à clomioils gsuêral ou rssl s'opposs ls clomioils
spsoial ou élu WÌ psut êtrs ooustitus par oouvsutiou pour
osrtaiuss altairss àstsrmiusss. (l'sst purement et simpls-
msut uus sxosptiou à la régls generals Wi us peut rssul-
ter WS cls oouveutious partioulisrss àaus lesWellss uus
psrsouue s'ololigs voloutairomeut à êtrs oonsiàsrès oomms
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domicilies pour certaines affaires ailleurs qu'à sou vêri-
table domicile.

Lu parlant du domicile civil,, c'est du domicile general
que nous entendront parler et sou caractère juridique cîoit
clone se trouver dans l'intention manifestée par les faits.
Oà ou un (lito^en a fixe cl'uns manière perncansnte sa

principale residence, on clit avec raison qu'il est domicilie,
astreint aux utilisations qu'impose cette qualité et maître
d'^ exercer les droits qui en découlent.

Da determination clu fait ne sera pas toujours facile
st il sera important d'avoir certaines règles pour décider.
Dentelois il restera toujours démontre qu'il est d'une baute
importance que toute personne qui réside dans un paz^s ^
ait un domicile détermine.

De ce fait admis il découle certaines conséquences.
Dour que la fixation du domicile remplisss le lzut que l'on
se propose, il faut nécessairement, que cbaqus bomme
n'ait qu'un seul domicile civil Lans cela sa determination
perd à-peu-près toute son utilité. Il n'zc aura plus de

siège juridique légalement reconnu, plus de lieu certain

pour les notifications, plus de for dans lequel 1s citoyen
développe toute son activité. Il n'z? aura plus de ^juridic-
tion dont la compétence soit reconnus d'avance, st il tau-
dra diviser à l'inlini les actions dirigses contre uns seuls

personne.
Ou reste la fixation elle-même du domicile qui est

cm à àêàssmenf, s'oppose à l'idês qu'une

personne puisse avoir deux domiciles. Dntre diverses resi-
dences si l'une est la principale, les autres ne îs sont pas.

(les principes sont dHà virtuellement admis en suisse

par la Constitution federals. Dans son article 41ème elle

garantit aux suisses 1s droit de libre établissement dans

touts l'étendue du territoire. Du posant cette règle, elle

ne parle pas seulement du droit matériel d'babitsr, mais
elle entend que le lieu du domicile librement clioisi doit
servir de centre juridique et reconnu en faveur et contre
tous les (lit0)'ens.
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b,es articles 43, 48, 49 et 59 tendent à dsvsloppsr
es principe.

I^e Luisse d'une conlsssion cbretisnns (on peut regret-
ter setts restriction) doit être traits coinins is ressortissant
3s l'lltat sn os qui concerns Iss voiss juridiques.

Nais on doit considérer surtout Iss dispositions do

l'articls 59 qui appellent jugs naturel oslui à (lanton on
Is Luisss est doinicilis.

I^a doctrine du doinioils a done sto elevso par la (Ion-
stitution lsdsrale à la bautsur d'un principe ds liberté
civile. (Ibaqus Luisss a Is droit ds ss cboisir Is lisu ds

son stablisssinsnt st Is jugs ds son doinioile sst son jugs
naturel pour Iss reclamations psrsonnellss qui peuvsnt lui
être adressées.

L.insi la (lonstitution Coderais résonnait aves les principes

do la inatisro que la question du domicils depend
des laits, mais aussi ds la libro intontion ds l'individu.
ll-ss caractères de la principale résidence qui eonstitus lo
doinioile, doivent dons ss dstsrrninsr d'après los principes
du droit eivil.

loutelois on peut eitsr uns loi lsclsrals qui s'ecarte
notablement do cos principes. ìl'ost la loi sur los garan-
tiss politiques et ds polies pour la (lonlsdsration du 33

Osoeinbre 1851, qui dans son article 5 stipule, que les

conseillers lsclsraux et 1s elraneslisr conservent leur do-
naicilo eivil dans leur (lanton d'origins, niais que cependant
la régls n'est pas applicants pour certaines matières, connue
la possession d'iminsublss.

^ part lss modss naturels ds l'aoquisition du domicile,
les legislations cantonales la rattachent en gensral à l'iclêo
do déclarations laites par celui qui prend un doinioils dans

un endroit avec une autrs declaration à la communs qu'il
abandonne. (l'est là ls mozmn do la preuve directs de

('intention, puisqu'elle est tournis par l'individu lui-nreine.
à dslaut de setts preuvs ls domicilie sst oblige do se sou-
insttrs aux aprseiations ds son intention laites par lo juge
suivant eertains principes légaux.
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(I'sst un point cfui ressort à In legislation pratique ds
determiner css caractères ds In principals residence st ds

dirs c^unnd slls est constitués vis-n-vis dss tiers <Is manière
à fonder Is doinicils.

On tointis facilement dnns 1'srreur, sn voulant rsclisr-
clisr d'une manière nlzsolus Iss conditions du domicile duns
csrtninss prescriptions administratives st ds police sur Is
droit d'stalzlisssmsnt.

I^s rapport du Lanton ds rédige pur 1'lrono-
rnlils nncisn président ds cstts Locists dit à es su^jst:
»Domicile st stalzlisssmsnt sont dss notions très voisines
»mnis Hui rsstsnt parfaitement distinctss. L. In vsrits st
»sn regle generals In ou sst l'stalilisssmsnt dnns Is ssns

»lsgnl sst nussi 1s domicils, mais l'invsrss ns xsut pas
»nussi disn ss dirs. Uns psrsonns xsut ns pas strs sta-
» lilis dnns un lisu sslon Is ssns legal st cependant x- strs
»considères comme un domicilie. csln s'a^outs c^us In
»notion d'stalzlisssmsnt s'applique ssulsinent nux psrsonnss
»«z^ui ns sont pas lzourgsoisss ds In connnuns ds Isur
» stalzlisssmsnt.---

II nurnit un grand vice n contdndrs Iss notions
d'stalzlisssmsnt st ds doinicils puisons 1^ droit ds séjour
(^.ufsntlinlt) si diàrsnt ds l'etalzlisssmsnt psut souvsnt
fonder Is doinicils. 8'il s'agit d'un séjour temporaire tsl
n'sst pas Is ens, innis si Is droit ds séjour sst accords

pour dsineursr n In longue, Is séjournant sst souvent do-
inicilis. Dans In plupnrt dss (lantons ceux <^ui n'ont pns
un ménage, dss propriétés ou dss aàires n Isur cornpts,
sont dispenses ds ss pourvoir du droit d'stalzlisssmsnt.
Des professeurs, étudiants, ouvriers st nutrss ns sont ns-
trsints n dslnnndsr ^us Is droit ds séjour. Dour plusieurs
d'sntr'sux il ssrvirn pour 1s transport du centre ds Isurs
nàirss dnus 1s pa^s, st ils ssront doiniciliss snns strs
stalzlis snisdsrgslasssn).

II est peut-strs plus important sn Luisss cjus dnns
tout nutrs pn^s ds savoir n quelles règles on doit s'en
tenir pour In fixation du domicile ds droit. Un sàt In
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question prsncl uns iinportanos touts spsoials c^uanà la
àilkêrsnos lis lieu entrains l'applioation às lois clíKerentss.
^.veo nos noinbreuses souverainetés Cantonales st notre
territoire restreint, joints au clroit cl'stablisseinent à Luisss
clans touts lu Luisss, ciss oonrplioations «loivsut ss pre-
ssntsr souvsnt, st sllss persisteront aussi longtenrps csus
l'existenoe clss Lantons.

Des prinoipes ^uriclicpiss aànris àans tout ls territoire
ssront seuls oapables <ls sinrplitisr lu position.

.-Viusi l'artiols 50 cle lu (Constitution teclêrals cpii pro-
olaine ls prinoips àu clonrioile su inatièro cls rsolanrations
personnelles cloit êtrs interprets pur tous lss tribunaux
Luissss <ls lu inêins nraniere. Ils clsvront en upplieution
cles prinoipss reobsrober ciuns les iuits et clans ('intention
nranilestes cle l'incliviclu ^usl est Is seul clonrioile M'il
possècle st «loit possêclsr.

Dans les legislations Lantonalss et pour ('intérieur àu
territoire lu question u bien nroins <le gravite, puisons en

gênerai o'sst lu nrsnrs loi cz^ui cloit être appliques clans

tout ls puzrs. ^.lors ls clornioile règle sssentielleineut le
oboix clu Arge, os lui psut avoir Huelc^uêlois su signitioa-
tion, rnuis ls oboix cls lu législation Hu'il laut appliquer
est obose bien plus nrajsurs. II est oepsnàunt clss euntons
cz^ui ont cliversss législations suivant les purtiss clu tsrri-
toire. ^insi Lerne pour l'unoien et le nouveau Danton.

La Luisss présente, en ineine tsinps, les cieux perioclss
clilkerentss par Iss^usllss cl'uutrss legislations ont passe,
^cinsi en Lranos la question cln clonrioile a êtê cle toute
inrportanos et a motive clss clisoussions prriclic^ues tort êtsn-
cluss c^uancl àiversss ooutuines régissaient ls paz^s et Hue
clu clonrioile pouvait clspsnclre l'applioation cle l'une ou cls

l'autre. Depuis qu'une seuls loi régit la Lranoe, lss oon-
bits relatils aux cliversss clonnoilss clans ls paz^s ont psrclu
«ls leur gravite.

On cloit clone envisager à clsux points cls vus très clit-
lsrents la question clu cloinioils voir os qu'elle est clans un
xa^s sounns à uns seule legislation et clans les oas cls
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souilit sutrs clsux là cliüsrsutss. lss rsZIss prutic^uss
cpä psuvsut suKrs äuus lss là (luutouulss pour Lxsr 1s

lor psuvsut äsvsuir tout à luit iusullisuutss su luutisrss
iutsrouutouulss. Lupposs? pur sxsiupls uus loi <zui lusss

rs^lsr uu lor à clouiioils tous los prosss cpcsloonHuss iu-
tsutss u uu iuäiviäu. lu äispositiou pourru strs sxosllsnts
ooiuius prossclurs, rauis oils us äiru risu pour äxsr cl'uu

pu^s à l'uutrs ^uslls sst lu loi cpû cloit luirs rsZls ou ssr-
tuiuss luutisrss.

ls cloiuioils u clous sou iuiportuuss rslutivs äuus lss
IsZislutious ouutouulss, luuis il su g. souvsut uus oupituls
pour clstsriuiusr fusils loi äoit rsZir osrtuius rupxorts Mi
psuvsut ressortir u uu (luutou ou u uu uutrs.

lu solutiou à'uus ssris cls clillioultss ssru trouvss Huuucl
l'ou ssru l>isu ä'uooorä sur lu uotiou à cloiuisils oivil.

lout us ssru pus clit, loiu cls lu, sur lu ooiupstsuss
iutorouutouuls. Il u uu uutrs ooullit loucluiusutul c^ui u
resists ^uscpi'ioi u toutss lss tsututivss cls solutious, s'est
sslui c^us l'ou u àssi^us souuus soullit sutrs ls priusips
äs lu torritoriulits st 1s priusips clu stutut cl'oriZius. ls
dut cls «s truvuil us psut pus strs äs luire uu sxuiusu
upproloucli cls sstts uràs Msstiou lsgislutivs. lspsucluut
il sutrs äuus ls su^jst ä'sxuruiusr uu poiut cls vus cls lu
clootrius Msllss sout lss rslutious sivilss Mi cloivsut us-
ssssuirsiusut àspsuclrs cls lu loi cls cloiuisils.

Li l'ou soutiuus û ucliusttrs ^us 1o clroit äs odàir
sou âouûsils pour ^ studlir ls ssutrs cls sss ulluirss sst
uu upuuugs cls lu lidsrts iuäiviäuslls, ou uäiusttru su
lusius tsiups cz^us sslui MÌ ss cloiuisilis cluus uu lisu, su-
tsucl gus lu loi àu clouiioils äoit rsZir l'sussiudls às sss
ustss. O'uu uutrs sôts sspsucluut ls eitoz^su cl'uu puxs sst
lis pur sou stutut cl'origius pour toutss lss questions c^ui

tisuusut uu stutut. (lslu sst surtout vrui su Luisss oû
toutss lss lsgislutious u psu pros uâiusttsut Ms ls clroit cls

dourAsàis us ss psrâ Mmuis, c^us l'ussistuuss äs lu soiu-
luuus sst clûs u tout rsssortissuut st û tous lss âssssu-
äuuts clu rsssortissuut.
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II zr g. donc uns limite g, poser 6t il laut 86 demander
avant do soumettre 16 domicilie A tontes Is8 lois d'un paz^s,
s'il etait parlaitemsnt libre en s'ètablissant de tontes les
adopter ponr siennes.

On posera donc nn principe Amte en disant: Me le
domicilie est soumis à tontes les lois du tor do son clo-
inioile ponr autant MS des lois obligatoires clo son paz^s

d'origine no restreignent pas sa volonté.
Os droit à paxn d'origine à imposer -sa loi bors cle

son territoire devra se liinitsr aux rapports persistants c^ui

unissent à lni son ressortissant inônre après «zn'il a Mittè
le territoire, antreinent on empiéterait snr la liberté indi-
vidnelle. O'est dien enoore la règle Me la Oonstitntion
lèclerale aclopto en bxant le tor des aetions personnelles
an lien cin domicile. Nais clo nornlireux oas cle contesta-
tion se sont présentes a eôtè. Ils ont ète d'autant plus
cìil'lieilss à résoudre d'une nraniöro nnilormo <zno cles oon-
cordais lient oertains Oantons sans les obliger tons. One
loi a ète prepares ponr bxer antant Me possible la eoin-
petenee des Oantons dans los clillerentos inatières de la
législation civile. Oetto loi longteinps discutée devait us-
cessairsinsnt tenir coinpte clos nsagos dèH établis et de

conditions politiMes et pratiMes Mi sont en debors de

notre ètnds actuelle.
I'aisant abstraction do lois et de concordats on pent

so demander MSM'oà la législation dn lion de domicile a
le droit d'étendre son oinpirs Mand elle vient en conilit
nvec la loi dn pa^s d'origine.

Oa MEstion ètant trancbèo ponr tontes les réclama-
tions personnelles ou a snrtont débattu ce c^ni devait être
décide

a) ponr les Mostions relatives an mariage;
b) ponr celles relatives aux biens des époux;
o) ponr la tutelle des mineurs et des interdits;
d) ponr les successions.
Li dans ces clillorontes matières on pouvait appliMer

cntre les Oantons los seuls principes do la doctrine Mri-
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clique, il tauclrait ss clsmauclsr avant tout Mslles cls ess
relations cls droit psuvsut iullusr sur los rapports odliga-
toiros clu oito^su ot cls sou pazcs cl'origius. Ou laisserait
cls oôtô oos Msstious là ot ou appliMsrait Is statut clu

clomioils à toutss lss autros. ^.iusi ou ssrait bientôt cl'ao-
oorcl Ms los Mestious relatives au mariags et à sa vali-
clits rossortout à la loi clu pa^s cl'origius, et hue, le rua-
rings uuo tois ooutraote, o'est la loi à laquelle lo luari
ost souiuis par sa naissauoe Mi cloit taire rsgls. Os rua-
riags aura pour ooussMsuos cl'iutrocluirs torosmsut cls

uouvoaux inembrss àus la bourgeoisis cl'origius. Oos re-
latious eoustautes cloivsut être régisss par la loi clu paz's
claus lsMsl elles cloploisnt lours ettsts pormausuts. louts
moclilioatiou à oes rapports cle tamillo sera rsgis d'aprss
le luêius priuoips; aiusi pour le clivoros.

O'est uns tort aueisuus clisoussiou soisutitiMS par eoutre

Me cls savoir à cpisllo loi rsssort la réglementation à
régime clos biens sutrs los époux suivant M'il zs a ou M'il
u'zs a pas cls ooutrat cls mariags. Ou soutient avso lisau-
eoup às tores c^u'il a iei uns oouusxits usosssairs eutrs
ls mariage et sos sltots oivils; Ms par ooussMSut la loi
cl'origius Mi régit 1s ooutrat touclaiusutal cloit aussi su
régir lss aeesssoirss, Daus se s^stsms ou doit aclmsttre

MS lss elausos clu ooutrat cls inariags probibsss par lss
lois clu paz^s cl'origiue sont nulles et uou avsuuss. Nais
la loi clu clcuuioils rsolams sss clroits.â Oils prstsucl regier
lss rapports ooutraotusls clss époux comme touts autrs
oouvsutiou oivils. L'il ^ a un ooutrat tait au lisu clu

inariags elle 1s clit cleiiuitivsmsut valablo. L'il u'^ a pas clo

ooutrat, il uait uns uouvells clivsrgsuos cls vues. Dss uns
veulent MS la loi clu cloiuioils au inoiusut clo la dissolution
cle l'uuiou oouMgals soit axpliMss seuls. D'autres sou-
tisuusut au ooutrairs Me lss époux eu ooutraotaut mariage
out eutouclu se soumettre, su lisu st plaos cls ooutrat, à

la loi clu pa^s clans lsMsl ils out tixs leur principal sta-
blisssmsut su ss mariant. O'sst bisu là la clootrius Mi
parait la plus sMitabls. Dour ls mariage lss époux sout
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loroêmont lies pur lours statuts à'oriZino, muis huunt uu
oontrut relutil aux biens rien n'obliAö à restroinäro lour
liborto et à lös empêober à'uZir à'uprès Iss usuZos àu lieu
qu'ils bubitent. ^ àeluut ào oontrut eorit il en luut es-

penàunt un presume, our ì'ussooiution à o luit oontruotêo

pur les époux àoit être roZis pur oertuines rèZlos «pus le
obel àe lu oommunuute no àoit pus obunZor uu Ars àe

sos àêsirs on àeplutzunt son àomioile. ?rosuiuor hue l'in-
tontion àes époux hui us lont pus ào oontrut ost àe so

soumettre û lu loi cls lour prinoipul êtublissomont uu mo-
ment clu muriuZe, o'ost luire uote àe ^justioe.

O'upres lös mêmes prinoipss on upplihueruit lu loi clu

àomioilo uu ous clo lu sopurution clo liions entre époux.
(l'est uu surjet àos tutöllos hue lu clisoussion à tou-

^ours etê lu plus vivo entre lo prinoips àu stutut à'origine
et oelui àu àoinioile. (le luit so ooinpronà, our los hues-
tions ào tutollos ooinpronnont àoux elements clivers hu'il
ost preshuo absolument iinpossil>lo ào séparer. I^'inoupu-
oits oivilo clu mineur, los àroits àu tutour sur su porsonno,
l'ÛAô ào lu majorité àepenàent intimement àu stutut por-
sonnol ot ào lu loi à'oriZino. Il n'on ost pout-êtro pus
ào mémo ào l'uàministrution clos liions, ooponàunt lo (lan-
ton à'oriZine u intérêt u surveiller oette uàministrution
pour (pue los mineurs ne soiont pus uppuuvris ot ne re-
tomlient pus u su oburZe. (le hui peut luire penolier lu
liulunoo en laveur àh stutut à'oriZino, o'est lu plus Zrunào
importunes ào lu survoillunoo àe lu personno àu pupille
hui àonno àroit en môme tomps u l'uàministrution clos

biens.
?lusiours (lantons soutiennent oeponàunt uvoo enerZio

huo oo seruit ulzunàonnor los àroits àe leur souveraineté

hue ào renonoor à lu survoillunoo et à lu protootion àes

mineurs hui séjournent àuns lo puz^s, huoihuo n'en etuut

pus originaires. Ils àisout hue o'ost le (lunton àu àomi-
eile hui peut seul uàministror utilement une tutelle hui
ost àuns son rossort et àont il oonnuit tous les bosoins.

8i l'upplioution àos xrinoixes ost àillloilo pour lu mu-
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tisro des tutelles, lg, question xara.it moins eoinxlicfuee
xour les sueeossions.

ll'sst es xas restreindre la liksrts de l'indiviclu Ms
do is loresr à se soumettre à uns eortains Isi xour ia
distribution cis ses Kiens? 8i l'on admet M'il est likrs de
ekoisir is xa^s et ia legislation à l'akri desquels il vsut
doveloxxer son activité, il xarait Msts.d'en eoncluro Pis
la même loi cloit s'axxlic^uor à sss Kiens axrss son doeès
st xar eonss^uent à lour distribution ontro sss koritiers.

dkorcler sss divsrses cfusstions ns xeut strs lss re-
soudro, mais il somkle cfue clans ls moment aotnel ekaeun
doivs cksreker ls öl conducteur c^ui xormsttra cls trouver
uns solution aeesxteo do tous.

Il est tomxs cls sonelurs st xour ssla ou xsut dire
<ius ekac^uo ^our démontré davantage quelle immense im-
xortance a rnaintsnant sn Kuisss la dstormination du clo-

inioils sivil des kakitants. (lstts czusstion a xu rsstsr clans

l'omkro, inais au^ourd'kui slls s'imxoso st demands uns
solution. Dans tous los (lantons ls droit d'staklisssment
a intrvcluit uns xlus grands xroxortion cls non ressortissants.

Les xrogrss äs la civilisation amènent aussi un
xlus Irsciusnt dsxlaesment clss lamillos st clss individus.
L'incligsne st l'strangsr ns ss distinguent xlus au premier
coup d'osil et il sst nècessairs Me dans un môme xa^s
uns même loi soit applicable à tous pour regier lss rap-
ports de la vis ordinaire. II ^ a done uns teuclanos svi-
cloute à limiter l'application du statut d'origins, st la loi
clu cloinieils en prend toujours plus d'importance. Il laut
dons avant tout <zus l'on sacks es «zui eonstitus le clomi-
eile eivil. Il laut cpc'il n')' en ait cfu'un pour ckac^ue in-
dividu, alin qu'une ssulo loi puisse être invoqués par lui
et eontrs lui pour tout es cpn tiont à sa vis ordinaire.
Lutin ckacfus komme doit avoir un domicile pour être
sounds à une loi. Il semble cpco sur sss principes la so-
ciste des duristss peut prononcer qu'elle est d'accord. 8i
l'on arrive eneors à caractériser d'une manière bien nstts
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Is äorsioils oivil st son soPiisitios ooisiss ss äroit äoxos-
ässt äs Is. libsrto isäiviäsolls, Is lêZisIstios surs isit ss
Zrssä xi'vZrss ss so oostosissst s un stst sooisl souvoss.

Voioi su Huols tsi-isss os xosri-sit xost-ôtrs rsssissr
los xrisoipss äs 1s isstioro:
1° lost loismo äoit svois ss äorsioils oivil.
2° II ss äoit ss svois M'ss soul.
3° ls äroit äs olioisir sou äorsioilo ost us sttrilzut äs Is

Morts isäiviäusllo.
ls äoisioils äs touts liorssis ^ouisssst äss äsoits oivils
sst su liss Hs'il s olroisi poss ss xrissixsls röslässos.

5^ ls xrssvs äs olroix sssultors äs 1s äsolsi'stios äs äo-
siioilis foists ss Islt äs Is rssiäosos. lss xrosoisxtioss
äs xolioo ssr 1'stsdlisssissst st 1s so^josi' ss xosvsst
xss ooustitusr ssslss ostts xrssvs.

6» àssi losgtssrxs M'us sosvsss äoisioils ss sors xss
rsZuIIsi'sillsst oosstituo, 1'ssslss sudsistors.

0tlA.I'lIIllI lHOISliiNL.

à Domioils 6?î Kîtisss.

Us isstisro xolitlMS soisiss ss sistiors oivils II sst
ssoosssiso äs tixsr ss sisZs ^sviclic^us ssx oito^oss. (Is-
xssässt sstts iixstios ss äoxloisrs Ms äos ollsts sostrsists

xour ss Zi-ssä soisdrs äss lisbitssts äs tsisitoirs. lss
strssAsrs, Iss Isississ, Iss sslssts c^ui ^josisssst äs äroits
oivils ss oxsrosst xss os xss ss isstisi's poiiti^us.

II s soosssits ioross äs trsitsi- ss^srsissst 1s huss-
tios äs äossoils xolitic^us, xuis<zss Iss xrisoixss äs 1s iss-
tisrs st Iss sxxliostioss äs t'sit ssxsrsst ssssü souvost 1s

äoisioils oivil äs äosiioils xolitiquo ä'ss isäiviäs. (I'est
sissi MS 1s issM'its oivils st 1s siSM'ito xoliticz^us so
sost xss toujours tixsss ss siöiss sZs.

li'sslsst isisssi' oivilsissst st äoisioilis olrs^ sos psrs
xout svois ss äoisioils xoliticiss s lui. I/isvsrss xsst ssssi
ss xrossstsi' sissi ässs Is (Isstos äs Ussolrstol os Is sis-
Forsts oivils sst tixôs s 19 sss. O'sutrss i-sglss sm ss sst
ss xsrtsAS soislzlslzlo, xsr oxoisxls ässs 1s (Isstos äo Vssä
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lss Ooussillers cl'Iltat sonsorvsut Is clomisils politiqus qu'ils
avaient avant leur slsstiau, tauclisqus leur stablisssment
claus la capitals zc transports lsur clomisils sivil.

Lu matters politique, la loi à 23 Osssmbrs 185 l,
qui soussrvs aux Ooussillers lsclsraux lsur clomisils cl'ori-
Zins, s'sxpliqus aussi cl'slls-msms.

Oss principes cls la matisrs us psuvout pas uou plus
strs poses cl'uns manisrs aussi absolus pour ls clomisils
politiqus qus pour 1s clomisils sivil, à poiut cls vus po-
litiqus ou us psut pas ss borner à tsuir soiupts cles clroits
cls la libsrts jnâiviciuslls, il taut psnssr ûavautags suoors
à l'iuterst gsusral cls l'llltat qui äspsucl clirsstsmsut (lss
àroits politiques soutsrês aux iucliviclus.

Ou acliusttra âous trss aissmsut su matters politique
qus 1s cloruioils psut ss clêtsrmiusr par clss prsssriptious
aclmiuistrativss, st qus par sxsmpls pour 1s eoustitusr
il laut ôtrs pourvu «lu clroit cl'stablisssment.

Il aura même cles sas oû uu citoyen n'aura pas cle

clomisils politique, soit qu'il su ait psrclu uu sans su as-
quérir susors uu nouveau, soit qu'il ait sts privé par ^u-
gsmsnt cls l'sxsrsiso clss clroits politiques, Oa matisrs est

à reste regies par ssrtaius priusixss généraux pour l'su-
ssmbls cls la Luisss,

1/artiste 42 cls la Ooustitutiou ieclerale clit qus tout
Luisss psut sxsrssr lss clroits politiques pour lss aàirss
tsclêrales st santoualss clans sbaqus Oautou oû il ost stabli.
Os libre stablisssmsnt sst garanti au Luisss Obrstisn par
l'artiste 41, mais s'sst aux législations santoualss qu'ap-
partisnt 1s clroit cls cletinir l'stablisssmsnt. Os rapport
clu Ooussil tsclsral pour 1s Departement às lustiss st llolise
cls l'auuss 1861 rsiuarqus qus lss législations santoualss

partent (ls l'icles lonclamsntals qus l'stabli sst sslui qui
exsrss uns iuclustris incZspsnclants ou qui a uu menage à

lui st manifests ainsi l'iutsutiou cl'babiter pour longtemps
ou pour toujours au lieu cls sou établissement, Osux qui
sont su séjour, s'est à «lirs qui us sont pas pourvus clu

clroit cl'stablissement, us jouissent pas clss garanties clonnsss
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Mr 1a, Konstitution lsàerals. Lspsuàaut un Zrauà uoiulirs
cle Lantons asooràsut àss clroits politiques aux Luissss
cl'autrss Lantons sans qu'ils remplissent tous lss rsquisits
voulus pour obtsnir los permis à'établissement. Lss reZIss
Zensralss sur ls àomisils oivil inllusnt sur los àstoriniua-
tions, st os sout lss Lantons qui attribusnt 1s plus <ls por-
tos au àomisils sivil qui sout su Zeneral 1« plus larZs
pour assoràsr lss clroits politiques gux Fuisses à'autrss
Lantons.

L'sst clous àans lss législations cantonalss qu'il lauclra
reekerelier lss conàitions particulières clu àomisils politicks.
Nuis Is priuoips quo Is Luisse sxsrss sss clroits politiques
gu lisu cls sou stablisssmsnt g plusisurs conséquences iru-
portuutss. ^.iusi l'articls 63 cls lg Lonstitution clouns àroit
cls vote g tout Luisse cls 26 gus (non sxslu clss àroits
politiques) cluus Is Lanton cls sou àomisils. Ls Lanton
cls cloraisils g aussi 1s àroit 6s rsquêrsr la prsstatiou clu

servies militaire. L'sst os que l'on psut àsàuiro às)à trss
nsttemsnt clss artiolss l 8 st 19 cls la Lonstitution lsàerals.
Ln stkst tout Luisss sst tsuu au ssrvios inilitairs st lss

contingents àss Lantons ss oalsulsut à'apres leur popu-
latiou suisss. L'articls 144 cls la loi clu 3 Nai 1856 sur
l'organisation militaire a clu rssts status sur ls sas.

Il sst uus matièrs qui tisut au clroit public soiuius
aussi aux intérêts civils, st qui a lait ls sujet cls beau-

soup clss àscisions clss autorités lsclsralss. L'sst àss im-
pots qu'il s'agit st il sst intsrsssant cls voir la luarslrs
qu'a suivi clans sstts matière l'intsrprstation às la Lon-
stitutiou lsclorals st ls tricuuplrs àsiinitil àu priusips clu

àomisils qui s'ou sst suivi.
Lu sll'st il s'sst présents souvsu t que àss Lantons out

rsclams cls leurs ressortissants Irors clu territoire ls pais-
wsnt cl'impôts soit pour taxes às pauvres, soit pour cl'au-
trss ruatièrss. Lu mêms tsiups ls Lanton àu àoiuisils
imposait aussi l'stabli. Lslui-oi ss trouvait clous obligé
às pazmr à àsux suàroits au même titre. Les premières
àscisions clu Lonssil lsàêral out écarts tous lss rsoours
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àss imposes. II a puru MS es ssruit empiéter sur lu sou-
vsruiusts euutouuls Ms cl'iutsràirs lu psrosptiou à'impôts
soit eoutrs Iss rsssortissuuts, soit eoutrs Iss àomieiliss.
Ooutslois uus àseisiou cls priuoips cls l'usssmblss tsàsruls
u truuobs lu Msstiou su 1855. Il u sts souvsruiusmsut
MAS MS lu (loustitutiou lsàsruls ou Auruutissuut 1s clroit
cls librs stublisssmsut ueooràuit uu (luutou cls àomieils
lu eompstsues cls MZsr lui-msms Iss rsolumutious à'impôts
provsuuut à'uus oriZius MsleouMs, suut uus sxesptiou
rslutivs uux impôts sur lss immsublss Mi us sout pus
esusss touelisr u lu psrsouus. O'usssmblss tsàsruls u pro-
bublsmsut psuss MS lss Zuruutiss àouusss pur l'urtiols 18
cls lu (loustitutiou ssruisut lortsmsut umoiuclriss si uu si-
tozmu pouvuit êtrs imposs su vsrtu cls clsux lsZislutious
àitlsrsutss. ltous lss oito^sus Luissss clsvunt strs truitss
cls msms cluus uu (luutou, l'sAulitô u'sxistsruit plus si l'ou
pouvuit soumsttrs MslMSS uus clss eitoz^sus û clsux lois
clillsrsutss.

(lstts mutisrs àss impôts prstsruit u às bisu uutrss
àsvsloppsmsuts. Ou pourruit uuul^ssr lu Msstiou cls su-
voir si l'Ltut u su Zsusrul ls clroit cls psrosvoir clss im-
pôts sur tous lss bisus sis cluus sou tsrritoirs st Mslls
iullusues 1s àomieils clu proxristuirs clss bisus cloit sxsresr
sur lu psrosptiou clss impôts. Ou Msstiou àss àoubles
tuxss percuss sur lss mômss bisus pur clss lltuts sutrs
lssMsls il exists clss truitss ssruit uussi cliZus cl'uu ssrisux
sxumsu. (lstts sooists ss àselursruit probublsmsut cl'us-

eorcl uvso 1s voeu lormuls il u Msl^uss uuusss cluus

ostto vills pur uu eouZrss cl'seouomistss st c^ui clsmuucluit

MS clss truitss tusssut pussss sutrs lss llltuts pour rsAlsr
1s tôr cls lu psrosptiou clss impôts, e'sst u àirs pour tixsr
lss clroits clu pUM cls àomieils.

O'sxesllsut ouvruZs às clroit publie cls Nr. Illlmsr, clout

lu Luisss ìruutzuiss visut cls tuirs rsesmmsut l'ueMisitiou,
louruit clu rssts tous lss slômsuts clispouiblss uetusllsmsut

pour l'upprseiutiou àss àivors eus cls ooiMts sutrs lss

(luutous su mutisrs às clroit politiMS. à'outslois lu àis-
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sussiou 6s sss uoiutzrsusss gusstious sutrsîusrsit luzrs 6u
8igst xriusipsl, et il taut su rsvsuir à 1'sxsiusu 6ss divsrsss
IsAisIstious (Isutouslss gusut su doiuisils xolitigus.

I^s (loustitutiou Isdsrsls douusut isi 6ss xriusixss tou-
dsiueutsux, Iö8 divsrZsusss us psuvsut xss strs ssxitslss,
et uous uous Oorusrous à sxsuàsr les priuoi^>sux eitsts
6u clourioils politics xour siZustsr sur sliagus xoiut 1s8

trsits Iss plus ssillsuts. I^S8 droits slsstorsux sotits st
psssits, Is ssrviss luilitsirs st 1s8 iruxôts sout Iö8 xoiuts
6out Iss rsxports osutousux s'oeouxsut spssislsmsut.

^)?"oÄs KseàcMX.

iOour 1s8 silsirss tsdsrslss, Is Luisss xsut sxsrosr Is8

droits xolitiguss dsus Is (Isutou sit II 68t stsdli. (lousti-
tutiou artists 42. Hout Luisss sZs 6s 20 sus gui u'sst pas
sxslu 6a droit 6s Lito^su sstit a droit 6s vots. (lousti-
tutiou artists 03.

Oss dsoisious 6s8 àtoritss Isdsrslss sdiusttsut gu'su
urstisrs tsdsrsls it taut ss I»sssr sur la, xriusixsls rssi-
6suss st uou 3ur Is 6roit 6'otsdlisssiusut xroxrsrusut 6it.
tt/S (loussil tsdsrsl a sousidsrs ooiuius soutrsirs à ta, (lou-
stitutiou uus tsi 6u (Isutou 6s gui 8ts.tua.it gus tss
Irslzitsus su vsrtu 6'uu xsruris 6s ss^jour dsvsisut U8sr 6u
6roit 6s vots ctsu8 tsur tisu 6'orZZius.

tiussi ^uriclr, I^ussrus, st 6'sutrss (Isutous sdiusttsut
usttsmsut gu'su sösirss Isdsrslss 1s8 ss^jourusuts ^ulsut-
dsltsr) out 6roit 6s votsr.

^.illsurs ou sxiZs 6'sux gus tsur xriusizzst ctoiuisits
8oit ooustitus xsr uu sHour 6s guslgus durss. Osu8 1s8

(lsutous d'^ppsuzisll Rliodss sxterisurss, Itsuotistot, Vsud,
it S8t ussssssirs gus Is ss^jour sit durs uu su pour 6ouusr
Is droit 6s vots. ^ (tsusvs, xsr soutrs, Is simxls rssi-
6suss 8uttit.

L.u surplus 8i Is (Iou8titutiou Isdsrsls 6it gus Iss droits
politiguss s'sxsresut 6sus Is (lsutou 6s 1'ststzlisssiusut, slls
us rsZls poiut 6sus 1'iutsrisur 6u (Isutou s gust sisZs Is
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droit de vois doit s'oxorcsr. ^insi on ^rgovie on pont
ns or do os droit à cboix, soit au lion cin domicile soit au
lion d'origine. (l'etait ainsi pisc^u'à l'annês derniere In loi
b/ucernoiso.

«paires ccuîto»?.alss, l'article 42 de la, (Constitution
laisse aux (lantons la latitude positive cls n'admettre l'êta-
l>li à votsr qu'après deux ans 60 residence. eVux (lantons
pui so contentent «l'un an <ls séjour on pont ajouter le
dessin (canton pour lecznsl le rapport ne s'occupe c^ue du
domicile politique).

.<V Xurieb uns demi annêo suffit pour clonner clroit «le

vote pour les élections au (Iran cl (lonsoil. Il tant un an
cl'etablissement pour pouvoir participer à d'autres elections
cantonales, ils recuisit pour le clroit cls vote clans les
atkaires cantonales est ici lo veritable clroit d'établissement
(Meclerlassung) «zu'il faut nécessairement avoir.

,'t. (llaris le Luisse est aclmis à voter clspuis le p>ur
«le l'stablissemsnt «lans toutes les affaires (lantonales.

L. (lenève on exige en matière cantonale cleux ans cls

«loinicile préalable.
bln general 1s clroit «le vote «lonns le clroit «l'être élu

aux emplois, mais il est certains (lantons ou ce «lroit se
transforme en uns obligation et ou l'etabli pourrait être
tenu comme le citoyen du (lanton à remplir certaines
fonctions, (l'ost surtout «lans los petits (lantons hue ces

dispositions existent, mais le rapport de llug remarque «pue

dans ce (lanton aucun établi n'a encore ètô revêtu cls

fonctions publiques.

à aFaàs coMMMîn?<zs, il ost plus difficile de faire
des comparaisons, parcsczue les communes sont organisées
cls manières trop différentes dans les divers (lantons.

Dans le 'Isssin et à (leneve los citoyens sont repartis
en communes d'après leur domicile. b>o droit cls vote
suit donc les mômes règles cpco pour les affaires canto-
nales.

cV Xoucbâtel il ^ a «fuslpuefois une commune bour-
geoiss et une commune des babitants. I^os bourgeois seuls
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votont dans 1a première, tous los Luissss jouissant dos droits
électoraux dans Is. seconds.

Dans los autres (lantons, lo droit d'origins n uns plus
grande inlluonce c^us lo domicile on allaires communales,
loi la (lonstitution lêdorals laisse los diverses législations
lidres de statuer à lour gro.

^ Auriclr, los otalilis no votent pas dans los allàiros
communales ordinaires, (lopendant ils prennent lo droit
do vote pour oortainos decisions à prondro sur los iinpôts
qu'ils peuvont êtro astreints à paz-or. l)o plus après un
an do séjour ils ont droit do partioipsr aux dooisions
relatives aux églises, écoles et aux élections do ^uges do

paix, pasteurs, et inaitrss d'ocols. Ires étrangers à la Luisso

peuvont inèino avoir oortains droits do vote dans les al-
laires dos paroisses oatlroli^uos du (lanton.

/V llerno lo droit de voto est organise d'après le do-
inioilo, o'ost-à-diro epril laut être domicilie dans uno ooin-
niune pour pouvoir zr votor. Ires otalilis no partioipent
pourtant pas à tous, los droits olsctoraux.

à. Irucorno la résidence suliit au droit do voto pour
los Irueernois. l'vur les Laisses il laut doux ans d'ota-
ìilissomont.

/V llntervald Xioàald lo droit communal ost exerce

par los citoyens du Lîanton là oà ils sont otalilis.
à. (Ilaris lo non bourgeois mémo glaronnais no peut

on allaires eonnnunalos ni votor, ni êtro élu à auoun emploi.
Il en ost do mémo à àA ou olraeun pout voter dans

sa oonnnuno mémo s'il n'^ lialnts pas.
Dans los (Irisons la loi sur l'etalilissomsnt dit:
a) Ir'otalili ^jouit do tous los droits du citoyen dans

la oonnnuno, saul oelui do votor dans les allaires com-
munales, et saul la participation aux liions dos corporations.

li) Ira participation aux ètalilissoinonts do polies et

aux stalilissoments d'église ot d'ocols no pout êtro rolusoo
à l'otalili, niais contre indemnité.

c) Ire inontant do l'indsmnito doit ôtro lixo d'après
los circonstances, et l'on no doit pas lairo ontrer en ligne
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cls compte les constructions (églises, écoles) ni les capitaux
immobilisés clans des iustitutious 60 polios.

cl) blstabli sst libre clss cbarges qui regardent les

bourgeois ssuls st ss rapportent aux bisus cles communes.
?our tout le reste il supports les cbarges comme eux.

Dans le (lanton cls les Vauclois ssuls participent
aux élections communales, lls votent au lieu cle leur do-
micils qu'ils soient ou non bourgeois Ze la communs, (le-
penclant le clroit clss établis ost restreint clans uns certains
limite, àcune autorité communale no peut compter parmi
ses membres plus cls la moitié cle non bourgeois.

II. Fermes mâ'à're.
(le sont ici les lois lëderalos qui tont règle, et les

(lantons ne tont
à
guère que les appliquer cl'après le prin-

cipo Me le service militaire est clû clans le (lanton d'eta-
blisssmsnt. bis seul point cls désunion entre les clivsrses

législations est celui qui a dè^jà êts souvent signale de

savoir si le séjour (àtentbalt) astreint au service militaire,
bln general on admet que oui, st il en clscoule que le se-

)ournant comme l'etabli doit pazmr un impôt au lieu de

son domicile s'il est dispense du service.

(l.
llln matière d'impôt l'application de la loi du domicile

à tous les babitans du territoire ost presque généralement
admise, lba seule discussion sérieuse qui ss soit engages
est celle qui a de)à etô signales st qui dôcoule de taxes
communales (particulièrement pour l'assistancs des pauvres)
imposées dans certains (lantons même aux non domicilies,
(les lois s'appliquent encore dans ('intérieur de beaucoup
de (lantons, à la tête desquels on peut citer Anrieb; toute-
tois elles ne sont plus sanctionnées par les autorités teclè-

rales lorsqu'il nait des contlits.

?our les questions relatives au domicile politique on
peut se dispenser de conclure, parceque la (lonstitution
tèclsrale donne des principes généraux qui ne demandent
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pu'à strs développes à saiusiusut apxliMss. Ile u'sst
doue pas estts partis du praArarurus Mi soulsvsra Iss plus
vives diseussious; eile us peut du rsste pas sutraruer des

eoullits avso les stats strauAsrs xuisMS lös droits poli-
tiMes soul im apauaZe ds la uatioualits et 6s 1a Malite
cls Luisss,

Hous avous exprirue llll avis diüsreut an suMt du do-
ruieile eivil. l)ans llos pstitss uatioualitss, lös lroutisrss
sont toujours prss <lö llous et toutes lös Möstious ds droit
iutsruatioual preuusut uns plus làto Zravits Mö daus
ds frauds Otats oil öllss sollt rslativerusut ruoiuSllrsMSutss.
^ 1a bass clu droit iutsruatioual so pose toujours le pro-
blsius ds savoir Mi sst sujst de droit d'uus loi öt Mi
cloit sö souursttrs à uns autre. Oa dêtsrruiuatiou à do-
illioilö sst eapitals pour pouvoir louruir uus rêpouss à ee

problerus, st o'sst es Mi douus à la Msstiou Mi llous
oeeups sa plus bauts siAuilieatiou.

Os rapporteur voudrait avoir diseuts urisux M'il u'a
su lo lairs uu su^öt dout il ssut touts l'iruportaues ruais
aussi touts la clil'beults.

II a lait Lös sHorts pour rssurusr autaut Mö possible
les slerusuts de la diseussiou, ruêrus eu laissaut de eôts
des poiuts iruportauts. Il voudrait êtrs parvsuu a plaesr
sur sou veritable tsrraill MridiMe la Msstiou Mi Isra
l'ob^öt dös cliseussious ds la soviets.

Nr. Is Or. proeursur Mirerai à Oâls, a
la parols ooruius so-rapporteur. II psusait MS Is poiut
eapital ds la diseussiou résidait daus lss slkets Mridipuss
du dourieils (Msstious M 3 öt 4), ruais eourrus Is rapport
Mi visut d'etre lu, rouis priireipalsrusirt sur la uotiou du
doiuieilö, l'oratsur vsut sAalsrusut sxaruinsr Is su^st sous
es poiut ds vus, su ssparaut toutsiois daus sou diseours
es Mi eoirstitus 1ö doruioilo dss slîets Mi su dseoulsut.
Il prnposs aux rusiubres dö l'asssrublss Mi prsudrout part
à la diseussiou ds suivrs ls ursius orclrs d'idsss.

^bordaut la uotiou du doiuieilö, Nr. OburueMr eroit
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M'il n'z« à pus sur es point uutunt à àivsrgsuss à'opinions
est à f! àivsrsits clans lss législations Mg l'snonss Is rupport
às Ar. Ouulis ; il sst cl'avis M'on ss rsprsssnts setts no-
tion à psu près às la rueras rnunisrs àuns touts lu Luisss
st MS ls àisssntirnsnt c^ui ss nruniisstuit àuns lu clissus-
siou àu probst cls loi isàsruls rslutivswsnt uux nationaux
Luissss stulrlis àuns clss sautons autres Mk lsur santon
à'origins us provenait pus à'uns àivsrgsuss à'opinion sur
lu notion clu clomisils sivil. l?srsonns n'snrit «ls cloute lu-
clsssus clans lss àel idorations «ls lu. «lists Isàsruls sur l'ur-
tisls 59 «ls lu constitution ustuslls.

OsM «luns lss truites àu làsrns sissls sntrs clss paz-s
suisses setts notion stuit tixss (sssssdult). II sst vrui cls

«lire MS su portss st son utilito sindrussuisnt notumrnsnt
lss ustions Màisiuirss, et isi l'upplisution stuit lusils. Oes

àillisultss nuisssnt ulors ssulsrnsnt Ms ls àonrisils àoit
proàuirs àss silsts non às prossàurs, rnuis cls clroit sivil,
«zuuncl il s'agit p. s. às rôglsinsutsr ls sort clss successions.

Il ressort cls l'urt. 59 às lu (Constitution Isàsruls et
àss clivers traités conclus pur lu Luisss uves à'autrss Otuts,
en tunt pu'il zc sst Msstion às àoiuisils, c^u'on stuit à'us-
sorà sur ls ssns às ss inot MoiM'il ns lut pus àslini. -—

On psut su poursuivre lu trucs MSM'uu clroit rornuin
)l. 7 0. às insolis X. 39.).

Ou àslinition cpr'en u àonnss Nr. (luulis sst dien lu
vruis, rnuis uu lonà s'est sells Mi u toujours sts uàiniss,
suvoir ls lisu às lu prineipuls rssiàsnss, notion susssptidls
purlois às àillisultss psut-strs àuns son upplisution, rnuis
cluirs àuns son ssssnss. àrssi Is rupport às Lt. (lull, uu
lisu à'intsrprstsr àillsrsinrnsnt ls àornisils, selon M'il l'en-
visugs pur rupport uux ustions Màisiuirss ou dien uux
slksts civils su rnutisrs cls tutslls, às succession sts., eût-

il sts rnisnx Ivnàs cls rsvsnàiMsr ls clroit sn luvsur às

l'IZtut, pour sournsttrs u su législation l'iroisris à'un ào-
rnicilis, cl'exiger sonsurrsinrnsnt uvss ls àonrisils cl'uutrss

sonàitions, tsllss MS l'studlisssrnent (Xisàsrlussung) ou un
sc-Mur (Xulèntlrult) à'uns ssrtuins àurss.
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Ire äoruioils, l'sialilisssiusui st 1s ss)our soui Miaut
äs oliosss äisiiuoiss. Irs llâlois, csui a sa xriuoixals rssi-
äsuos à Lâle, u'zr gst ui sialrli ui ruuui ä'uu xsrwis äs

ss^our, ruais 11 zr gss äourioilis. (juaui à oslui csui liabiis
Lâls su vsrtu ä'uu xsriuis äs ss^our, voirs ursius ä'uu
xsrruis ä'siadlisssiusui, os ssroni Iss oirooustauoss csui

äsisrruiusroui s'il zreut sirs rs^aràs ooruius äourioilis.
O'oraisur rslsvs csuslczsussuuss äss xroposiiious csus

Nr. Oaulis a iorurulsss clans sou raxzrori.— O'uus ä'sllss
èuouos M'uus xsrsouus us zrsui avoir (su'uu ssul äomioils.
Osla ssi vrai su ilrsss Asusrals, saut l«s sas ä'sxosxiiou.
à.iusi csuauà uus ruaisou äs souuuoros sialilis äaus uus
vills a uus sueoursals äaus uus auirs vills, il taut lrisu
csu'slls xuisss sirs aoiiouuss au sisZs äs 1a susoursals xour
Iss aöairss «Zsu'slls zr a iraiisss (xro)si ä'uu ooäs äs ooiu-
rusros suisss ari. 15). -—

I,a sssouäs xroxosiiiou xoss su rsZls csus 1s laii äu

sHour äoii ss )oiuärs à l'iuisuiiou xour eousiiiusr 1s äo-
luisils. O'ssi là Is xoiui iruxoriaui si l'oraisur l'axxrouvs;
ruais csu'arrivsra-t-il Mauä Iss iaiis ssroui su oxxositiou
avso Iss äsolaraiious? Os sout Iss iaiis osui äsvrout xrs-
valoir. 15s cloiuioils äoii xroäuirs sss siisis uou ssulsrusui
au xroiii äss äoruioiliss, ruais aussi äs osux <^ui Isur ioui
orsäii. Or il iruporis au orsäii xulrlio csu'uu iuäiviäu us
xuisss, saus axxu^sr sou iuisuiiou xar äss iaiis xalxalrlss,
olrauZsr äs äoruisils par äss äsolaraiious csus Is xulrlio
us sauraii oouirôlsr. — Vaiuswsui uus xsrsouus äoruioiliss
MslMS xari, auraii-slls iaii aillsurs sa äsolaraiion äs

uouvsau äoruioils, si la irauslaiiou silsoiivs äs l'lralriiaiiou
us visui s'zr )oiuärs, 1s uouvsau äourioils u'sst xas ao<zuis,

l'auoisu äoruioils oouiiuus äs sulzsisisr iaui c^us la zrsr-
souus zr äsursurs, uouolrsiaui 1a äsolaraiion oouirairs. Ilu
Lsus iuvsrss: lorsisus Molcsu'uu a Mjiis äsiiuiiivsmsui 1s

lieu äs sou auoisu äoruioils, il u'zr ssi xlus äourioilis, lrisu
csu'il aii oruis äs iairs sa äsolaraiion äs oouiorrrriis.

Ilus 3sius ilrsss äs Nr. Oaulis sxzzrirus (sus 1s olroix
äu äoruioils ssi uu aiirilrui äs 1a lilrsris iuäiviäuslls. Nr.
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Lburns^sen est d'avis Ms es tbeme ss rattaebs aux eltsts
st non à la notion à domicile, il ss reserve d'en traiter
à un autre nroinsnt.

Là-dessus Is Lrssiclent declare la discussion ouverts
sur lss deux premières questions passes:

1» (^usls saut les caractères Mi eonstituent le domicile
eivil?

2° (lommsnt sst-es M'il s'aoMisrt, se perd et se trans-
porte?

Nr. l'avocat l?s?îà 6s Lribourg lait observer à Nr.
'Lburne^ssn Mi a beaucoup insiste sur les cas cls domicile
multiple, par exemple en cas «le succursale commerciale,

Me si au point cls vue absolu il clonne pleinement les

mains à eette manière cls voir, il ne saurait (l'autre part
ne pas rappeler à l'assemblss M'aux ^eux clu (lonseil le-
deral il n'en est pas cls même, (l'sst ainsi M'il admit
le deelinatoirs propose par uns maison 6s Vsvs^ eontre
une aetion intentes à Lulle à son propre mandataire tri-
bourgeois. Le même il a aclmis M'un citoyen à'llri ne
pouvait être attaMS Me dans son santon bien M'il ait
une grands exploitation agricole dans eelui cls Lribourg
et cela pour uns aetion Mi n'stait cependant pas sans

rapport aveo eette exploitation.
Nr. avoeat à Lausanne eroit Me l'iàss sxpri-

mes par Nr. Lburnexsen sur la notion clu clomieils, notion
Mi remonts à la plus baute antiquité, est parfaitement
Msts. Nais il n'est pas moins vrai Me les notions lss mieux
comprises laissent le praticien clans l'smbarras lorsqu'on
en vient à certains cas spéciaux. Luis Nr. (lonocl devs-

loxxs eette tliess MS l'ancisn domicile subsiste non seuls-
ment tant Me rien n'a ète obangs, mais encore tant Me
le cbangsmont n'est pas complètement eltsctue.

Nr. le Lrotssseur croit Me des l'entrse cls la
cliseussion il ne taut pas laisser continuer une contusion
tàcbeuss entre cieux espèces tort distinctes de domicile:
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1" Il,s c?c>m.?e,7e Asuêra? Mi tuit roZls pour toutss lss
utîûirss st toutes les Msstious eouesruunt uu iucliviclu à
luoius às clsroZutiou cluus uu eus sxesptiousl;

2° I^ss SLieoiMtâ?, âouiieilss souvsut slus cluus
clss eouvsutions pour tixsr lo tor do l'sxseutiou st clss

uetious uuxczusllss pourru âouusr lieu uns uttuirs purtieu-
lisrs. Ouus les clsux eus eitss pur Nr. (Isuclrs, s'il los u
ticlsloiusut trucluits. Nr. (luisuu us eoiuprsucl pus lu clsei-
siou clu (loussil tsclsrul; il clsvruit uvoir clomieils spseiul
à. Lulls pour los ultuires 6s lu sueeursuls cls lu ruuisou cls

Vsvsz^ et uussi uu cloiuieils spseiul à ?rilzourF cluns l'uutro
eus eits. — Nuis iei Nr. duisuu ostims Ms 1s ssul <lo-

luieils clout uit û s'oeeuper l'usssrulzlss, e'sst 1s clourieils

Zêusrul; e'sst es clsruisr Mi sst st cloit strs il
cìspsucl cls lu volouts cls l'iu<livi<lu st sst iulrsrsut û su

xsrsouus.
Nr. uvoeut à (lsuèvs upprouvs eotts clis-

tiuetiou; il ruppslls Ms cluus ls truite cls 1828 outre lu
llruues st lu Luisss l'uxioius: uetor ssMitur toruiu rsi
sst Zsusrulsiusut uàis, ruuis M'il rsutsrius uus sxesptiou
pour ls eus ou lss purtiss sout prsssutss cluus 1s lisu ou
lu oouvsutiou u sts tuits. II ssruit à clssirsr Me es priu-
oips imposs vis-û-vis 6ss?ruutzuis tût uussi olossrvs sutrs
Fuisses cls clivsrs euutous.

Nr. uvoeut u (Isusvs reeouuuit â'uutuut plus
voloutisrs lu usesssits cls lu plurulits clss clowieilss su
luutisrs eoiuiusreiuls, M'ou us suuruit souvsut clistiuAusr
sutrs àsux stulilisseiusuts eouuusreiuux Msl ost ls priuei-
pul st Mslls est lu sueeursuls. (Ispsucluut il eoiuprsnà
su esrtuius eus lu pirispruclsues tsclsruls, pur sxswpls
Muuil uus ruuisou u sou sisgs cluus clsux euutous st Ms
lu tuillits survisut, lu cîittieults est prssMS iusolulzls. I^u

Msstiou lui ssiulols us pouvoir ss truuelisr ulzsoluiusut, ui
cluus 1o ssus cls l'uuits ui âuus ls ssus às lu plurulits.

Nr. (larrarÂ ?rssiclsut à l'riûuuul û li/uusuuus vou-
6ru.it M'ou s'sutsuàît sur lu portss àss uiots clout ou âs

sert.
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I^a (lonstitution Isclsrals g. paris ris äoinicils à son
article 50. (juanà on Is rsàigsa on cro/ait xarlsr ci'uns
cdoss coinpriss par tout 1s inoncis st su tait on parlait
cl'uns ciross Pis lss uns concsvaisnt 5isn äillsrsininsnt äs s

autrss.
iàa insins porsonns psut, à tsnsur cis législations can-

tonales clillsrsntss, strs cloinioiliss sxolusivsrnsnt clans cieux

santons à la lois. iOs (lonssil lsäsral pourra sans clouts
strs appsls à trancirsr la c^usstion, inais ooininsnt sera-cs

par l'arkitration.
l^s äoinicils est clit-on là ou sst la äsinsurs lìxs; niais

c^uanci sait-on «^us la cisrnsurs sst lixs? lii'oratsur sst
ci'accorcl avec Nr. Iliurns^ssn, l'iäss clu prinsixal stadlis-
ssinsnt äoinins sslls cls déclaration sxprssss; niais, lors-
Hu'il s'agit (l'un transport â'allàirss ci'un endroit à l'autre,
<^uanci sst-ss czus l'stalilissenisnt nouvsau clsvisnt principal?
Lst-cs après 15 ^ours, un inois, un an? sar il sst insu
clillisils cpi'un ìioinnis transports sss aàirss d'un ssul

soup «l'un lisu à un autrs. tendant c^uslMS tsinps l'an-
oisn etalzlisssinent sulisistsra, tandis MS ls nouvsau ss

ores. iOs rnot äoinicils az(ant <lss portées très clilksrsntss,
il ns sullit pas cis clirs czus la rssiclencs sst lixs, si l'on
ns specilis pas 1s inoinsnt ou slls Is clsvisnt.

Hu'on adinstts cieux sspèces cls dornicils si l'on vsut
st cisux inoclss äs l'ac^usrir, l'un drei pour ìss actions
psrsonnsllss, l'autre plus prolongs pour tout ss <zpû tient
à la tutslls, au contrat cls inariags etc. Nr. (larrarâ cour-
prsnä Pi'on aclinstts plusieurs categories pourvu c^u'on

precise, Hu'on lixs la valeur äss inots.
Nr. Ä6 MiàiKs (lonssilisr national croit c^us ls inonisnt

sst sncors éloigné ou les lois cpi'on clisrclis au^ourcl'Iiui
à slalzorsr sur cstts inatiàrs ssront adoptees. Ilspendant
äs noinlirsux recours suivis cl'uns louls äs solutions, clou-

uses par Iss autorités lsclsralss à cs gsnrs äs Wsstions,
tsnclsnt à rapproclrsr cliW nous uns solution possilils, su
constituant un corps äs ^jurispruclencs cpû ssrvira cls liass
à âss statuts connnuns.
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Nais os trs.vg.il clursrs xsut-strs suoors louZtsiups st
clss «lskuitious trop litsrslss pourrsisut strs prsiustursss
supourà'dui. Usauiuoius l'orstsur iuolius s psussr st o'sst
uu vsritslils proZrss sslou lui, «pus Is priuoips cls l'uuits
cls âoiuioils tsucl s prévaloir st «pu'il tait clsps rsgls. Lu
uistisrs politiipus st cl'iiupositious par sx. sou sppliostiou
sst cls touts uoosssits st si l'on us l'sàsttsit pas pour
Iss «pusstious cls suoosssiou, cls tutslls, cls Isillits, sllss
clsvisuclrsisut iusoludlss, ou sboutiraisut à I'susroliis.

Nr. cls Nisvills us oroit pas «pus Is clivor^suos soit
sussi Zrsuàs «pu'ou Is «lit, slls provisut psut-ôtrs cls os

«pu'ou us ss ooiuprsucl pas st cls os «pus olrsouu vsut Isirs
uu «loiuioils spsoisl pour oirsipus sots às Is vis pulz1i«pus.

Visu «pus clsus Is ooiuuiissiou clu (loussil ustiousl Iss opi-
uious sisut Izssuooup üuotus, ou est ospsuclsut srrivs s
âstluir Is cloiuioils par »1s lisu ou l'ou s sou priuoipsl
»stsdlisssiusut, ss rosiclsuos Icsliituslls, l'iutsutiou staut
»apprsoi«zs cl'sprss les oirooustsuoss«. Ilus lois Is uotiou
«l'uu clomioils uui«pus scliuiss st saiusiusut oouipriss, ooiuius
rsuuisssut Iss uotious cl'stslzlisssiusut st cl'iutsutiou, ou us
ss trouve plus «pu'su Isos cl'uus sppliostiou cls «Istsil st
ou Lxsrs ooiuius loi «le Is suoosssiou par sx. soit Is loi
cI'orÌAÌus soit oslls clu «loiuioils.

Nr. svoost s (Isusvs opius lui sussi pour
l'uuits clu 6oiuioils, rasis suoors Isut-il savoir «pusllss sout
vss oirooustsuoss «pu'il laut oousultsr st «pui Is ooustitusut.
II salt 5isu M'su voulsut ooiuplstsr Is clsHuitiou Irautzsiss
ou s'est rslzuts äsvsut cls uomlzrsusss «liltloultss st ou s
Lui par s'ou rspportsr aux Irilzuusux.

.Nais le doussil Isclsral s souvsut trsuolis les «pusstious

ooiuius uu purzr st Iss oìisml>rss Isclsrslss rsvisuusut àW-
oilsiusut cls oss «lsoisious.

ds u'sst pas Is 1s ssul «lsuZsr, il su sst uu sutrs rô-
sultsut cls os «pus Iss puZsrusuts rsuclus clsus uu dsutou
sout sxsoutoirss clsus touts Is Luisss. (I'sst siusi «pu's

UsuelistsI ou s euZIoks clsus 1s Isilíits à rusri, clout Is
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femme s'stait maries dotalement à Lenövs, jusqu'aux biens

parapbernaux de cette dernière.
Nr. (lougnard desire hue Is domicile fixe soit défini

et hue los exceptions soient expressément déterminées pour
parer aux dangers hu'il signais.

Nr. âMSMAêr professeur à Lerne pense eoinine Nr.
de Nisville, M'en n'arrivera pas à une definition exacte
du mot domicile pour le moment et par la discussion seule.

II faut laisser eelà à la jurisprudence.
La discussion pourra bien aider à la solution, mais

seulement on éclaircissant la question.
II a plusieurs clomioilos possibles, la declaration

n'^ fait rien. Lar ex. un libraire azmnt plusieurs suecur-
sales est domicilie on effet à plusieurs endroits, malgré
touts declaration. II a fait des affaires en plusieurs lieux
et doit pouvoir ^ être actionne. L'unite du domicile
serait donc sans vérité, ce serait, une purs fiction, elle serait
dangereuse, contraire au crédit et en opposition avec
diverses dispositions du code de commerce projets.

Nr. èruâ's, rapporteur, reprend la parole pour réfuter
huelhues objections et faire voir hue les différences signa-
less dans son rapport, huant à la manière de regier et

apprécier le domicile dans les divers cantons, sont bien
reelles. Il cite un concordat du 15 juillet 1822 sur l'àè-
redite, dans le husl est uns indication du domicile comme
suit:« »Lst considéré comme domicilie tout citoyen d'un
»canton Luisse hui s'stablit dans un autre canton sur le

»dépôt de son acte d'origine en règle et du consentement
»du gouvernement de ce dernier canton, dans lehuel il
»possède aussi des biens!«

Nr. avocat à /5ofingus. Il peut avoir plus
d'un domicile, mais seulement dans es sens hue huelhu'un
élit domicile pour une brancbe determines de son activité,
ainsi la succursale otablie a Lulls par une maison de Vsve^
et dont on a ici souvent parle. Nais le domicile general
ne peut être multiple.
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Nr. Is pral. (Äsröttiies orilic^us 1s oboix äss Msstions
<sui provoquent seulement I'inäioation às ss qui sst äs

äroit Zaus äillsrsnts (lantons et sont intsrsssantss oomms
nb^'st às ouriosits, äs lsgislation oomparôs, niais ns äonnsnt
lisu à auouns àisoussion. II vouärait àss gestions gens-
rales äs legislation provoquant uns oontrovsrse st sur Iss-

quslles on pourrait lairs voter I'asssmblse.
Nr. Is prslesssur soutient I'opinion äs Nr.

Nunsingsr st sstiins qu'on s'sst bsauooux trop prsoooups
äs 1'inäiviäu st äs son äomioile st pas asssn äs sss rax-
ports às àroit. II Zi a cieux lors, un pour Iss meublss st
un pour Iss immeubles. II äoit avoir aussi un äomioile
äistinot pour Iss aàires ((IssoliWlt) oomine pour Iss inr-
msubies.

Nr. cls âevà lait observer que Nr. Nornung a trop
rsstrsint en oonsiäsrant Is äoinioils uniquement ooinins
lor äsvant Iss tribunaux. b,'iàse äu äonrioils äoit être
etsnäus st generalises, surtout sn presence äss plus granäs
intsrsts sur Issqusls il exsros son iniiusnos, Iss mariagss,
suoosssions, laillitss, irnpôts sto. II ns laut äono pas so

prsoooupsr ioi äu lor äss tribunaux.

?srsonns ns äsmanäant plus la parois sur os point
Is ?rssiäsnt äsolars oloss la àisoussion sur Iss äsux pre-
misrss questions posses. II ouvrs la àisoussion sur 1a

troisième question:

(juels sont sss äivsrs sösts (äu äoinioils) au point
äs vus äu äroit prive?

Nr. Is so-rapporteur Mîtrnôî/ssn rsxrsnä la parois.
L.vant äs äisoutsr Iss ellets äu äomioils, il imports ä'stre
öxs sur la notion même äu äomioils. (lspsnäant on s'en-
tsnà assW gsnsralsmsnt sn Luisss sur Is ssns äs ostts
expression, saul la äurss plus ou moins longus àu sô)our
qu'slls oomxorts.
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(juaut aux sbets 6u àomioils, les vues clibsrsnt sur
ostts matisrs sutrs les àootriuss aàmisss àaus les oautous
tran^ais st osllss àss sautons allemauàs. (Zuaut à lui, so-
rapporteur, il us àouus pas au priuoips cls 1g. territorialité
la mems sxtsusiou M'il reçoit clans la, Luisss lran^aiss.
L'oratsur sits cleux ouvrages sur ss su^et, l'un às Lavign^,
l'autre cls Nr. às "Uzcss às ^uriob. Ls preiuisr oonsiclers
ls àomioils souriue tormaut su û.11smaguo uu element cls

àsoision àss Msstions <ls àroit; 1s sesouà veut M'on tieuue
oompts clu àsveloppsmsnt bistoricpis äs setts matisrs su
Luisss MÌ gutoriss äs prsisrsnos l'apxlisatiou cls la loi
«l'origins. lüu sgarà à la àivsrgsnos äu àsvsloxpsmsut
bistoriMS, il oonvisnt, pour arriver à uus base sommuus,
äs rssourir à la tbsoris.

Il sst à remarpuer à'aborà ML la pusstiou s'agits sur
ls àomioils su Luisss, os Mi a trait à tous lss àomioiliss
iuäistiuotemsut st pas sxslusivsmsut aux rsssortissaus cls

nationalits suisss. (l'sst xourMoi l'ou psut soartsr äs la
äisoussiou les artislss 4, 48, 56 äs la (loustitution lsàsrals.

Nr. (laulis, su posaut oomms axioms, MS ls slroix
àu clomioils sst uu attribut às la liberté inàivicluslls, s'il
sutsuà par là pue tout bomms ait ls äroit à'allsr se Lxsr
ou bou lui ssmbls et às so lairs rsgir par la législation
àu lieu cm il a transtsrs ses peuatss, sxprimo aiusi uus
opiuiou paraàoxals. La libsrts às transporter uu àomioils
cl'uus looalits à uus autrs u'sst pas absolus. eût-il
(l'autre preuve Ms ls bssoiu às traites internationaux à

ost sgarcl, slls ssrait oonoluauts. Lout aussi peu sst aà-
missibls la laoults pour obaouu à'invoMsr à sou probt la
loi cls n'importe Msl lisu ou il lui aurait plu às s'stablir.
Ls branlais par sxsmpls MÌ, àomioilis àaus uu oautou
Luisss, garde sa Malits às Irancuis, sst non rsoevabls à
strs traits sous tous lss rapports sur ls même pisà Ms
ls ressortissant às os oautou. Inutils à'a^outsr c^u'il n'en
aura pas toujours envis. L'aillsurs os u'sst pas la legis-
latiou, mais os sont àss consiàsratious à'uu oràrs àibsrsnt
MÌ lui tout oboisir tsl clomioils par prsisrsnos à tel autrs.
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^.vsc plus ào raison l'Ltat, pourrait-on dire, ost maître
à'imposor sa loi à puiconpue ost domicilie sur son terri-
toire. dependant anssi longtemps pue l'dtat, sons à'autros

rapports, ingin iont nns àiWrenco ontro los nationaux st
los domicilies, l'application unitormo ào la loi civils no
sanrait so p'ustibor, bors los cas on ls crédit public l'oxigo.

kartant clo co point äs vus, l'orateur parcourt d'un

conp à'oeuil rapiàs los àivsrsos parties <ln clroit civil.
Itslativoinont an mariage ot anx rapports (los époux

ontr'oux, Is crédit public no so tronvs nnlloinont intéressé
à voir imposée la loi à àomicilo, l'opuits commando sur
co point ào soumettre los conjoints a lonr loi à'origino,
d'autant puo lonr nnion doit lournir clo nouveaux citoyens
an pa^s à'oiigine. Ln rovancbo, pour co pui concerns
lours transactions avec dos tiors, los opoux so trouvent
sous l'oinxiro clo la loi à àoinicilo. dos complications
pouvant surgir ào co s^stsmo no sont pas sulksantos pour
nécessiter l'application oxclusivo ni ào la loi à'origino ni
ào la loi àu domicile.

Cassant à l'oràro dos successions ot au modo ào lo
régler, l'oratour estime puo les tribunaux àu àomicilo
xouvont so trouver ombarrassos dans l'application ào la
loi à'origins, au détriment parl'ois àu legitime intérêt dos

boritiors; malgré cola il ^ a lieu à'aàmottro pue l'appli-
cation ào la loi àu àomicilo n'est pas ontroo dans l'inton-
tion présumes àu àocoào, ot il ost certain pue l'application
ào la loi à'origins no troisso aucunomsnt l'intsrst àu erô-
àit public.

dos moublos ot los immeubles, (puant aux droits aux-
puols ils sorvont à'assiotto, sont régis par la loi àu lieu
ào la situation, los obligations par cello àu lion oû elles
àoivont s'exocutor ou par collo àu domicile àu débiteur.

bos questions ào tutollo et ào capacité civile sont rê-
gloss par la loi àu domicile; lo crédit public non moins

pus l'intêrôt dos pupilles réclament pu'il n'z? ait pas ào
àouto si uns personne est ou non sous tutollo, à puel âge
son état ào minorité expire etc. Lans contredit cotte nê-
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oossitô clos obosss ost 6s nature à ainoner 6os situations
anorinalos. ^.insi à, Laie l'slsinsnt in6igsno äs la popu-
lation attsint soulsinsnt la proportion 6s ^.ussi
elans ostts ville lss 6itkloultss qui naîtraient clu prinoips
oi-6essus ssraient-sllss presque inextricables.

louts faillite st lss clroits respectifs clss intéresses so

clôtsrininsnt par la loi à lieu ou la faillite s'sst ouverts;
il n'est pas cl'autrs solution possible.

la insilleurs loi federals n'aplanira pas toutss lss clit-
tioultss; l'uniqus panacée oonsistsrait dans uns législation
civile et connnorcials unitorins pour touts la Luisss. Nais
soinins os roinocls no s'obtiendrait qu'au prix clu sacribos
du pouvoir législatif inbsrsnt aux cantons inclividuslloinsnt,
os qui aboutirait su clsbnitivs à la clsstruotion cls l'auto-
noinis oantonals, l'orateur, plutôt qus 6'accepter un tel
rsinsclo, ss résignerait aux inconvsniens résultant 6s la
6ivorsitô 6ss legislations existantes.

Nr. oroit que l'intsrst ruatêriel 6s la ooin-
inuno 6ont il a ets question n'est pas sutbsant. Nais il

a l'intsrst 6s la faucille et o?sst pour oela qu'il adinettrait
la loi 6'origins pour lss suoosssions.

Nr. OoîcMKrÂ n'est pas 6s ost avis et il rappelle ls
^ugsnrsnt qu'il a ds^'à cits oonclainnant uns tsinrao inariss
dotaloinsnt à (lenevs à laisser prsn6rs ses biens 6ans la
faillite cls son ruari ouvsrte à blsuobâtsl.

Nr. OouoÄ avooat trouve pus ls oo-rapportsur va trop
loin clans lss sxosptions qu'il tait taire à la loi 6u douii-
oils. Ln inatisrs 6s tutelle par sxsnapls il sstiine quo les
inssurss conservatoires sont cls rigueur au lieu 6u 6oini-
cils et il regrette qu'à Auriob on ait laisso 6ss entants
strangers au canton 17 ans sans tuteur.'

> Offenbar Mißverständniß des Coreferenten durch Hrn. Conod.

Die Redaction.
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?gr ecwtrs Nr. (lonocl rsxollsss l'arrst olts par Nr.
(louZllgrà st auquel Nr. Is oo-rgxxortsllr ssilldlerglt plutôt
àollllsr sou llssslltiillsllt prsooeups cjll'11 sst à polllt äs vlls
prgtic^lls àu ersàlt pll611o. ?gr là oll sllillllls trop souvsllt
l'iàss clll àrolt, oar, on lls psut 1s llisr, Iss disus cl'ulls
fsillills àotgls sollt à slls st oir lls psut Iss lui slllsvsr.

I^g âlssllssioll sst ssrmss sur lg, trolslöills «Zillsstioii.
?uls sur lg propositloll à ?rssiàsllt st vu I'lisurs avgllsss
l'asssilldlss clsolcls cls lls pgs slltrsr sll illgtisrs sur lg
Mgtrisills csllsstioll clss sUsts clll cloilllolls gll polllt cls vus
clll àrolt plllille.

lüst g l'oràrs clll ^ollr ls rgpport cls lg eoillmissioll
llollllllss à l'gsssllidlss gsllsrgls à 17 Lsptsilldrs 1863 g
lZàls st eligr^ss à'sxgnilvsr s'il eollvlsllt à 1g Loelsts clss

juristes às provoquer 1g plllzllogtloll d'un rssllsil g) clos

eoàss gotllsllsillsllt sll vlZllsllr sll Lulsss; d) clss scmrsss
clll àrolt Llllsss ^ll8M'sll 1798.

ìls rgpport rsclÎAS pgr Nr. 1s pros. AcàsK cls lZgls,
gz^gllt sts iillxriills st àlstrldllô 11 u'sll sst pgs lait lseturs.

Nr. 1s pros. Z'ôerêà illoàrs cls sstts sors-
llalssioll àolllls gusl^llss sxpllogtlolls vsrdglss et rgppslls
lss eollslllsiolls às es rgpport, gillsl oolltzllss:

»I^g Loelsts clss lurlseousultss Luissss àsolàs «zu'll

»ssrg rsclIZs llll rssllsil àss souress à àrolt Llllsss voll-
» tsllgllt:

»1» llll gxsrtzll «lss «loelllllSllts rslgtlss à elig^us
» eglltoll.

»2» ltiss «loelllllSllts sllx-illslllss s'ils slltrsnt àgus ls
»egàrs àserlt par 1s progrgillillk à rsàlZsr.

»Ils rssllsil oollsistsrg sll glltgllt «ls rsellslls M'll v g
»«ls eglltolls.

» Zo llll eoillits cllrsetsllr ssrg olrarZs às prsllàrs l'illl-
»tlgtlvs às estts'gà'glrs Sll ss oollsorillgiit aux propositlous
»eolltsllllss clans Is proZrgillms. Il ssrg rgpport slcg^lls
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»auuoo à l'assoiudloo ào la soviets. Iluopotitiou soraaàrsssoo

»aux (louvoruoiuouts oautouaux ot au (louseil toàôral pour
»lour àeiuauàor uu appui luatoriol. duo preiuière sud-
»vsutiou às ruillo trauos, à prolovor sur los touàs ào la
»sooiotô, est votôo au jooiuito àirootour pour los travaux
» à'iuitiativs ot pour la pudlicatiou clos souroos àu clroit
» lloruois.

»do ooiuitô clirootour ost iuvito à ss luottro ou rapport
»avoo los porsouuos oaxadlss ào so odar^or clos roouoils
» oautouaux. «

dluo clisoussiou s'olovo a lac^uollo prouuout part NN.
Loorâtau, KoouiZ, distort, doruuuZ, d^tol, àsNiovillo st
Lormout.

Nr. proposo pus l'assoiudlos àêoiàe c^u'il u'zc a

pas liou à os Huo la sooiôto partioipo à la pulzlioatiou àos
ooclos aotuols «lo la Luisso.

Nr. propose ào reuvopor ootts altairs au iutur
ooiuitô pour ooutiuuor los ôtuàos ot taire rapport à la
proodaiuo assoiudlso gouoralo.

Nr. proposo à'aruouàor los oouolusious ào la
ooiuiuissiou oouuuo suit:

du ooruito àirootour sora odarZo ào taire uu rapport
sur la oouvouauoo ào roàiZor uu roouoil àos souroos àu
àroit Luisso st ào prosoutor uu probst àuauoior à oo su^ot.
duo potitiou sora aàrsssôo (lo rosto ooiuiuo au rapport ào

la ooiuiuissiou).
(los trois proxositious sout suooossivoiuout luises aux

voix ot rezotoos à la rua^orito.
dos oouolusious ào la oouuuissiou plus liaut trausoritos

sout luisos aux voix ot aàoptoss par la rua^jorits.
dst ousuits cuiss ou àôlidoratiou la motion taito par

Nr. Koouig à la àoruiors assoiudlso Zousralo ot rouvopêo

par oollo-oi au ooiuitô, touàaut à tairo oxauiiusr s'il uo
oouviouàrait pas à'avoir àosoriuais uu oomito poriuauout,
iuàopouàaut àu liou ào la rouuiou, lsquol aurait plus ào

suits àaus la poursuite àu dut ào la Looioto.



des schweizerischen Juristenvercins,

Ls coiuits csui s'sst occups cls est olFst à. sa ssaucs
clu 7 courant, xar lss motifs sxxriiuss au xrocos-vsrLal
äs cstts ssaucs, clorus xour xrsavis cls us pas clouusr

xour Is uroiusut suits à la motion.
la cotation ss xrsavis sst aâoxts sans oxxositiou.

Lukiu l'asssurlzlss tait clloix cls la vills lls Lsrus xour lisu
às sa xrocllaius réunion st coiuxoss ls iutur coiuits sonuus
suit:

Nr. ls Or. IL. âtMFiiîAer xroissssur à Osrus sonains
Orssiclsnt st soinins insnrlzrss NN. avocat à Lsrns,
6-^sàvs LoA/ xrotssssur à Lsrns, X. <?oKo/rsz/ «lsxuts st
anoisn ^'uZs à'axxsl à Lausanne et <?. -TlsAsr avocat st
(lonssillsr national à LruM.

La ssaucs sst lsvss à trois Lsurss.

II. Specialreferate.

a) Zurich.

Referent Herr Prof. F. vonWyß.

Indem ich die von dem Tit. Comite des Juristenvereins
gestellten Fragen nach Maßgabe der Zürcherischen
Gesetzgebung so kurz und bündig als möglich zu beantworten
versuchen werde, habe ich nur zu bemerken, daß Frage 1 und 2,
wie mir scheint, sich nicht scharf scheiden lassen und ich mir
daher erlaube, diese beiden Fragen vereinigt zu behandeln.

1. Was gehört zum Begriffe des rechtlichen Do-
micils?

2. Wie wird das Domicil erworben, verloren
und übertragen?
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Der Begriff des Domicils im allgemeinen Sinne des

Wortes, wie derselbe besonders für den Gerichtsstand und das

Privatrecht rechtliche Bedeutung hat, ist von der Zürcherischen

Gesetzgebung nicht positiv bestimmt und reguliert. Das privat-
rechtliche Gesetzbuch sagt über das Domicil nichts; und auch

die andern Gesetze, zumal ein ausführliches Civilproceßgesetz
noch gar nicht vorhanden ist, handeln nirgends näher davon.
Es ist daher die gerichtliche Praxis hier allein maßgebend und

lehnt sich dieselbe im Ganzen an die Auffassung, die sich schon

im Römischen Rechte findet und die der Natur der Sache
entspricht. Wenn es sich frägt, wo Jemand den allgemeinen
Gerichtsstand des Domiciles habe, so wird darauf gesehen, an

welchem Orte er faktisch den Mittelpunkt seiner Existenz, seiner

Geschäftsführung, die eigentliche Wohnung, von der er ausgeht,

zu der er zurückkehrt, im Gegensatze gegen bloßen
vorübergehenden Aufenthalt, habe und zugleich auch haben wolle.
Positive Bestimmungen über die Nothwendigkeit einer ausdrücklichen

Willenserklärung oder eine bestimmte Dauer des Wohnens
an dem betreffenden Orte bestehen nicht, und ist es daher in
jedem einzelnen Falle, wenn Streit entsteht, Sache der Prüfung
der besondern Verhältnisse, die geeignete Entscheidung zu finden,
was freilich, je beweglicher heutzutage die Leute und je com-

plicierter und mannigfaltiger die socialen Einrichtungen sind,

oft nicht ganz leicht fällt. Möglich ist auch wenn schon nur
als Ausnahme ein gleichzeitiges Domicil an mehreren Orten,
wenn Faktum und Wille in gleichmäßiger Theilung auf mehrere

Orte sich beziehen, möglich wie natürlich auch, daß Jemand

gar kein bestimmtes Domicil habe. Am meisten Zweifel und

Schwierigkeiten bringen der Praxis die Verhältnisse einzelner

Personen, die keine eigene Haushaltung haben, die ihrer
Absicht nach schon von Anfang an vielleicht nur vorübergehend,
aber doch möglicher Weise längere Zeit an einem Orte sich

aufhalten wollen und da in mannigfache Rechtsverhältnisse eintreten,

wie Studierende, Handlungslehrlinge, Gesellen, Dienstboten,
auch etwa Fabrikarbeiter. Ein eigentliches Domicil an dem

Orte des Aufenthalts wird man hier in der Regel nicht so

leicht annehmen, und sind auch einzelne Entscheidungen vor-
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Handen, welche diese Annahme ausgeschlossen habenz aber in
allen solchen Fällen ein Domicil und damit auch den Gerichtsstand

des Domicils zu verneinen würde gewiß zu weit führen
und ist auch nicht entschiedene Praxis. Die Dauer des

Ausenthaltes, der Wille denselben eine kürzere oder längere Zeit
bestehen zu lassen, der Umstand, ob anderswo ein wirklicher
Wohnsitz, mit dem die Verbindung aufrecht erhalten wird,
vorhanden sei, eigene Haushaltung oder bloßes Kostgängerverhältniß,

alle diese Thatsachen müssen im einzelnen Falle geprüft
und darnach die Entscheidung getroffen werden. Ueber Erwerb
und Verlust des Domicils lassen sich bei dieser allgemeinen
Bestimmung des Begriffes keine andern Regeln aufstellen, als sie

sich von selbst aus dem Begriffe ergeben.

Der Erwähnung bedürfen noch die Grundsätze über das

Domicil von Personen, die nicht selbständig und handlungsfähig

sind. Da nicht bloß das Faktum des Wohnens, sondern

auch der rechtliche Wille mit ein wesentliches Moment für die

Begründung des Domiciles ist, können solche Personen durch

ihre alleinige Handlung ihr Domicil nicht bestimmen und kann

hier sogar der Fall eintreten, daß für eine Person an einem

Orte, wo sie sich gar nicht aufhält, ein Domicil rechtlich
fingiert wird. So hat die Ehefrau, wenn sie nicht mit gerichtlicher

Bewilligung, was nur sehr ausnahmsweise stattfinden kann,
von dem Manne getrennt lebt, immer das Domicil des

Ehemannes. Bei minderjährigen Bevogteten wird nach bestehender

Praxis nicht, wie dieß in andern Rechten oft vorkommt, das

Domicil des Vormundes als regelmäßig auch für sie geltend

angenommen, wohl aber ist, wenn sie ein eigenes rechtliches
Domicil haben sollen, die Zustimmung des Vormundes hiefür
erforderlich, und kann ihr eigener Wille nicht allein entscheiden.
Bei Corporations, Gesellschaften, Fabrikgeschästen, Stiftungen
gilt in Zürich wie anderwärts, falls die Statuten, Concessionen
u. f. f. nicht ausdrücklich etwas Besonderes hierüber bestimmen,
als Domicil der Ort, von dem der Geschäftsbetrieb ausgeht.

Eine genauere Regulierung hat die Frage des Domicils
besonders mit Rücksicht auf das öffentliche Recht für Personen
ehalten, die nicht Bürger der Gemeinde sind, in der sie sich
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befinden. Hier ist das Feld, auf dem der Begriff der

Niederlassung, die Unterscheidung von Niedergelassenen und

sogenannten Aufenthaltern sich bewegt, auf das die Zweifel
und Schwierigkeiten, welcbe die Bundesgesetzgebung veranlaßt,
vornemlich sich beziehen. Ein Bedürfniß genauer Fixierung des

Begriffes der Niederlassung, des Erwerbes und Verlustes
derselben ist besonders um der bedeutenden Wirkungen willen, die

sie für das öffentliche Recht mit sich bringt, schon seit längerer
Zeit entstanden und durch die positive Gesetzgebung auch

befriedigt worden. Domicil und Niederlassung sind nahe
verwandte Begriffe, aber fallen doch durchaus nicht ohne weiters

zusammen. Zwar wird in der Regel da, wo die Niederlassung
im Sinne des Gesetzes besteht, auch das Domicil vorhanden
sein; aber das Gleiche kann nicht auch umgekehrt gesagt werden.

Es kann Jemand möglicher Weise nicht als eigentlicher
Niedergelassener im gesetzlichen Sinne gelten und doch das
Domicil an dem betreffenden Orte anzunehmen sein, und zudem

bezieht sick der Begriff der Niederlassung nur auf die Personen,
die nicht Bürger der Gemeinde des Aufenthalts sind.

Die zur Zeit noch geltenden gesetzlichen Bestimmungen über
die Niederlassung enthält das Gesetz betreffend das Gemeindewesen

vom 20. Brachmonat l855, das freilich gerade jetzt wieder

in Revision sich befindet. Es bestimmt dieses Gesetz

selbständig, wer Niedergelassener sei; dagegen sind die persönlichen

Requisite für Erwerb und Entzug der Niederlassung der

Bundesverfassung entnommen, der sie natürlich entsprechen müssen.

Hiernach gelten als Niedergelassene:
n) Kantonsfremde, welche über ein Jahr im Kanton bleiben,

b) Kantonsfremde, welche sich länger als 3 Monate im
Kanton aufhalten und einem Erwerbe in demselben nachgehen

(wenn sie nicht in Tavernenwirthshäusern wohnen, genügt auch

ein kürzerer Aufenthalt als 3 Monate).
o) Kantonsbürger, welche in einer andern als ihrer Hei-

mathsgemeinde länger als ein Jahr bleiben und entweder ver-
chlicht daselbst leben oder einen eigenen Rauch (eine eigene

Haushaltung) führen.
ä) Kantonsbürger, die in einer andern als ihrer Heimaths-
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gemeinde über 3 Monate zubringen und daselbst einen Erwerb

haben.
Alle diese Personen bedürfen, um nach Abfluß der bezeichneten

Zeitfristen längere Duldung ihres Aufenthaltes zu erhalten,

einer Niederlasfungsbewilligung, welche der Gemeinderath,
bei Kantonsfremdcn unter Genehmigung der Direktion des

Innern, zu ertheilen hat. Die Bewilligung wird Schweizerbürgern

für wenigstens vier, höchstens zehn Jahre, Ausländern für
höchstens vier Jahre gegeben, erlischt aber jedenfalls, wenn die

Ausweisschristen ihre Kraft verlieren. Requisite sind: Hinterlegung

eines Heimathscheines oder statt dessen, wenn die

Gemeinde dieß zuläßt, eine annehmbare Kaution, ferner ein Zeugniß

sittlicher Aufführung, Bescheinigung, daß der betreffende

in bürgerlichen Rechten und Ehren stehe, auf Verlangen auch

Ausweis über die Fähigkeit sich und die Familie zu erhalten.
Bei naturalisierten Schweizern kann noch die Bescheinigung
verlangt werden, daß sie wenigstens fünf Jahre lang im Besitz
eines Kantonsbürgerrechtes sich befinden. Sind diese Requisite

erfüllt, so muß Schweizerbürgern und Ausländern, die ein

vertragsmäßiges Recht auf Niederlassung haben, (vorausgesetzt

indeß, daß ein Heimathsschein oder eine andere gleichbedeutende

Ausweisschrift beigebracht und nicht statt dessen bloß Caution
geleistet werde) die Niederlassung bewilligt werden. Auch den

Juden ist über die Bundesverfassung hinausgehend durch das

Gesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der Juden vom 3. März
1862 nunmehr ganz das gleiche Recht gegeben. — Nichtschwei-

zern, die kein vertragsmäßiges Recht auf Niederlassung haben,
kann außer den bereits angeführten Requisiten auch der Nachweis

auferlegt werden, daß sie noch nie in Concurs gerathen
seien oder gerichtlich accorsiert haben.

Keiner Niederlassungsbewilligung bedürfen, aber gelten ebenfalls

als Niedergelassene die Beamten geistlichen und weltlichen
Standes und die in öffentlichen Diensten stehenden Personen,
wenn sie nicht Bürger der Gemeinde sind, in der sie um ihrer
Amtsthätigkeit oder ihres Dienstes willen den Sitz nehmen

wüssen.

Bloße Aufenthalter im Gegensatz gegen Niedergelassene
Zeitschrift f. schweiz. Recht. XIII. 1. (1) 5
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sind 1) Kantonsfremde, die nicht über ein Jahr, — falls sie

einem Erwerbe nachgehen, nicht über 3 Monate, im Kantone

sich aufhalten; 2) Kantonsbürger, die in einer andern als ihrer
Heimathsgemeinde sich befinden, —aber nicht als verehlicht oder

mit eigener Haushaltung über ein Jahr oder einem Erwerbe

nachgehend über 3 Monate; ferner überhaupt 3) ohne Rücksicht

auf die Dauer des Aufenthaltes die Studierenden, welche

schweizerische oder Kantonallehranstalten besuchen, die Handwerksgesellen,

Lehrlinge, Fabrik- und andere Arbeiter, welche mit
solchen auf gleicher Stufe stehen, Taglöhner und Dienstboten.
Einer eigentlichen Ausenthaltsbewilligung, welche der Gemeinderath

ertheilt, und für welche die Requisite im Wesentlichen die

gleichen sind wie für die Niedcrlassungsbewilligung, mit der

Ausnahme jedoch, daß statt des Heimathsscheines auch ein

gültiger Paß genügt, bedürfen die Studierenden, Gesellen, Arbeiter
u, f. f. nicht, und Kantonsbürger überhaupt nicht, falls sie

nicht über 20 Jahre alt sind und über ein Jahr ohne eigene

Haushaltung und ohne Erwerb in einer andern Gemeinde als

ihrer Heimathsgemeinde wohnen. Für andere Personen dagegen,

welche unter die Aufenthalter fallen, ist eine solche Bewilligung
erforderlich. Wo der Begriff des bloßen Aufenthaltes Anwendung

findet, ohne daß Begrenzung durch eine bestimmte
Zeitdauer gegeben wird, da ist einleuchtend, daß ein Domicil im

allgemeinen Sinne des Wortes auch für einen Nichtbürger
vorhanden sein kann, ohne daß der betreffende an diesem Orte im
technischen Sinne des Wortes Niedergelassener ist. Die Niederlassung

oder der Aufenthalt nimmt ein Ende, wenn der

Betreffende freiwillig anderswohin sich begiebt und die Ausweisschriften

zurückzieht; es kann aber auch nach gesetzlicher Bestimmung

aus den Gründen, welche die Bundesverfassung anführt,
die Bewilligung der Niederlassung oder des Aufenthalts
entzogen werden und Wegweisung eintreten. Den Gründen des

Art. 4l Ziffer 6) der Bundesverfassung ist nur noch beigefügt:
Unterlassung der Entrichtung der schuldigen Leistungen und

Gebühren, und Verminderung des Werthes der Caution.
3. Welches sind die Wirkungen des Domicils mit

Rücksicht auf das Privatrecht?
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Das Privatrecht ist in den neuern Staaten in der Regel
ein Fierritorialrecht, es will sich beziehen auf die Personen und
die Sachen, die in dem Staatsgebiete sich befinden. Das Do-
micil entscheidet daher in der Regel, nach welchem Rechte die

betreffende Person in den persönlichen Rechtsverhältnissen lebe.

Eine Anzahl von Schweizerkantonen macht von dieser Regel

zur Zeit noch eine bestimmte Ausnahme, das Bürgerrecht, nicht
das Domicil ist hier maßgebend für das persönliche Recht, und

zu diesen Kantonen gehört Zürich auch nach seiner neuesten

Gesetzgebung noch in sehr entschiedener Weise. Das Domicil
hat daher für das Privatrecht hier geringere Bedeutung als
anderwärts. Das privatrechtliche Gesetzbuch sagt in den

einleitenden Paragraphen ganz bestimmt, daß Rechtsfähigkeit,
Handlungsfähigkeit, ehliche Bormundschaft, Güterrecht der Ehegatten,
Ehescheidung, väterliche und obrigkeitliche Vormundschaft, Erbrecht

für Kantonsbürger nach zürcherischem Recht beurtheilt werden

sollen, selbst wenn sie im Ausland sich befinden; auch wenn
ein zürcherischer Bürger außer dem Kanton sein Domicil hat,
soll also, so weit die Durchführung des Satzes praktisch möglich

ist, in den bezeichneten Rechtsverhältnissen zürcherisches

Recht gelten. Es ist die Bedeutung des Bürgerrechts für das

Privatrecht in Zürich schon altes Recht, nicht etwa erst durch

die eidgenössischen Concordate über die Verhältnisse der

Niedergelassenen eingeführt. Sie bildete sich zuerst in den Städten,
dann mit der Entwicklung des Gemeindebürgerrechts im 17.

und 18. Jahrhundert auch in den Landgemeinden, und hatte
früher, als innerhalb des Kantons eine ganze Reihe verschiedener

Statutarrechte noch in Geltung war, noch größere Wichtigkeit

als jetzt, da auch für die Anwendung dieser Statuten das

Bürgerrecht, und zwar hier das Gemeindebürgerrecht entscheidend

war. Erst seit das privatrechtliche Gesetzbuch die verschiedenen

Statuten aufgehoben und ein einheitliches kantonales Recht

eingeführt hat, bezieht sich die Geltung des Rechtes des

Bürgerrechtsortes nur bloß noch auf das kantonale Recht.

Für die im Kantone wohnenden Bürger derjenigen
Schweizerkantone, die den Concordaten betreffend die Niederlassungsverhältnisse

ebenfalls beigetreten sind, gilt in Zürich concordats-
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gemäß der Grundsatz, daß in den bezeichneten persönlichen

Rechtsverhältnissen das Recht und meist auch der Gerichtsstand
des heimatlichen Kantons Anwendung finden solle; das Do-
micil ist also hier ohne Einfluß. Bei sranzösischen Bürgern
gilt kraft Staatsvertrages wenigstens theilweise das Gleiche.

Wo hierüber keine Staatsverträge bestehen, für Bürger der

nicht concordicrenden Kantone und für nicht französische

Ausländer, stellt das privatrechtliche Gesetzbuch den Grundsatz auf,
daß die Anwendung des heimatlichen Rechtes zugelassen werde,

falls das Recht des Staates, dem der Betreffende angehört,
solches vorschreibt. Hier also gilt nicht mehr unbedingt das

Recht der Heimat; es wird zwar die Anwendung desselben

gestattet, wenn der heimatliche Staat den gleichen Grundsatz
hat und Gegenrecht zu erwarten ist. Aber da diese Bedingung
in solchen Fällen nur selten zutrifft, so wird hier in der

praktischen Anwendung das Domicil meistens maßgebend, und kann

also — bei Ausländern und Bürgern nicht concordierender Kantone,

die in Zürich wohnen — das Domicil auch in Zürich
für das persönliche Recht wichtig werden. Es frägt sich hier,
ob das Domicil im allgemeinen Sinn des Wortes oder speciell
die Niederlassung entscheidend sei. Das privatrechtliche Gesetzbuch

spricht allgemein von „Wohnen" und gebraucht in dieser

Anwendung den Ausdruck Niederlassung nicht; das Gesetz

betreffend das Gemeindewesen, welches die Niederlassung reguliert,
sagt nichts von der Wirkung für das Privatrecht, und so wird
richtiger sein auf den allgemeinen Begriff des Domicils hier

abzustellen. Wo im Gegensatz gegen eigentliches Domicil bloßer

vorübergehender Aufenthalt im Kanton stattfindet, übt
derselbe auf das persönliche Recht keinen Einfluß und gilt für den

Betreffenden das heimatliche Recht. Um so eher muß, wo nach

den eidgenössischen Concordaten selbst bei festem Domicil oder

Niederlassung im Sinn dieser Concordats das heimatliche Recht

gilt, für bloß in Zürich sich aufhaltende Bürger dieser Kantone

heimatliches Recht zur Anwendung kommen.

Die Frage, welche Rechtsverhältnisse zu dem persönlichen

Recht zu zählen seien, ist bereits im Allgemeinen beantwortet.
Das privatrechtliche Gesetzbuch und die Concordate stehen hier
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im Einklang. Zu bemerken ist bloß noch Folgendes: Das
Güterrecht der Ehegatten wird ohne Unterscheidung seiner

Wirkungen für die Ehegatten selbst und für dritte Personen ganz
zu dem persönlichen Rechte gezählt. Bei der obrigkeitlichen
Vormundschaft wird durch das Gesetz ausdrücklich gestattet,
ausnahmsweise auf die Vormundschaft über auswärts wohnende

Kantonsbürger zu verzichten, wenn die Ausübung derselben

übermäßig schwierig wäre oder sonst für die Vögtlinge an ihrem
Wohnort gesorgt wird, ebenso umgekehrt auf im Kanton
wohnende Nichtbürger die Vormundschaft auszudehnen, wenn in
deren Heimath nichts für sie gethan wird.

Durch das Domicil im allgemeinen Sinn des Wortes,
nicht speciell die Niederlassung wird der allgemeine Gerichtsstand
des Beklagten bestimmt, der überall zur Anwendung kommt,

wo nicht specielle Gerichtsstände, die nach Zürcherischem Rechte

aber sehr beschränkt sind, sich herstellen lassen. Da die Gerichte

aus guten Gründen geneigt sind so weit möglich ihr eigenes

Recht zur Anwendung zu bringen, dieß besonders da, wo über

die Rechtsanwendung feste Regeln nicht leicht sich geben lassen,

wie bei Schuldverhältnissen, so ergiebt sich leicht, daß das

Domicil um dieses Zusammenhanges willen auch über das persönliche

Recht hinaus für das Privatrecht wesentliche Bedeutung
erhalten kann.

Für die Rechtsfähigkeit im Allgemeinen, d. h. die Fähigkeit
Privatrechte im Kanton Zürich zu haben und auszuüben, hat
der Wohnsitz im Kanton keine besondere Bedeutung. Art. 43
der Bundesverfassung verpflichtet die Kantone, alle Schweizerbürger

christlicher Confession (also auch diejenigen, die nicht im
Kanton wohnen) in der Gesetzgebung sowohl als im gerichtlichen

Verfahren den Bürgern des eigenen Kantons gleich zu

halten, und mit den meisten Staaten des Auslands bestehen

bekanntermaßen Verträge, welche wenigstens in den wichtigsten

Anwendungen Zurücksetzung ihrer Angehörigen bei Geltend-

Machung von Rechten in der Schweiz, mögen sie in derselben

wohnen oder nicht, ausschließen. Erwerb von Grundeigenthum
ist für Fremde überhaupt im Kanton Zürich nicht erschwert.

Indessen wird durch das Gesetz noch ausdrücklich den Nieder-
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gelassenen (nunmehr auch den Juden) das unbeschränkte Recht

zum Ankauf von Liegenschaften — in Uebereinstimmung mit
der Bundesverfassung hinsichtlich der Schweizerbürger —
zugesichert, und ebenso sind die Niedergelassenen in der Regel als

berechtigt erklärt, im ganzen Kanton Handel, Gewerbe und

Handwerk gleich den Bürgern auszuüben. Als Beschränkung
wird nur bei Nlchtschweizern, die kein vertragsmäßiges Recbt

aus Niederlassung haben, vorbehalten, daß Ausübung eines

Handwerks auf eigene Rechnung bloß gestattet wird auf den

Beweis hin, daß in der Heimath der Betreffenden Bürger des

Kantons Zürich in Ausübung eines Handwerks keine erheblichen

Erschwerungen, welche die Einheimischen nicht treffen, zu
erleiden haben.

4. Was ist der Einfluß des Domicils mit Rücksicht

auf das öffentliche Recht?
Dieser Einfluß ist sehr bedeutend. Während früher die

öffentlichen Rechte fast ausschließlich auf die Kantonsbürger
beschränkt waren, sind nun wenigstens die im Kanton
niedergelassenen Schwcizerbürger in den meisten Beziehungen den

Kantonsbürgern gleichgestellt und hat wenigstens für Schweizer
das kantonale öffentliche Recht vorherrschend territoriale Natur
erhalten. Hier ist auch der specielle Begriff der Niederlassung
nun besonders wichtig geworden.

In Frage kommen hier vornehmlich Stimmrecht, Wahlrecht,

Wahlfähigkeit, Besteuerung für den Staat und die

Gemeinde, Militärpflicht.
Zu unterscheiden ist Stimme, Wahlrecht, Wählbarkeit in

eidgenössischen, in kantonalen und in Gemeindeangelegenheiten.

Hinsichtlich der eidgenössischen Sachen (Nationalraths- und

Geschwornenwahlen) ist von den kantonalen Gesetzen in
Uebereinstimmung mit der Bundesverfassung anerkannt, daß die im
Kanton, resp, in der Gemeinde wohnenden Schweizerbürger
berechtigt sind zu wählen. Auf die eigentliche Niederlassung, eine

bestimmte Dauer des Aufenthalts kommt es hier nicht an, das

Domicil im allgemeinen Sinn des Wortes entscheidet und wird
es mit der bleibenden Festigkeit des Wohnsitzes hier aus

naheliegenden Gründen nicht strenge genommen. Studierende, Ge-
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selten, Dienstboten sind, auch wenn ihr Aufenthalt nach ihrem
Willen nur eine beschränkte Dauer haben soll, an dem Orte
desselben ebenfalls stimmfähig.

Anders verhält es sich mit Stimm- und Wahlrecht in
kantonalen Sachen. Art. 42 der Bundesverfassung giebt den

niedergelassenen Schweizerbürgcrn in allen Kantonen das Recht,
in kantonalen Angelegenheiten mitzustimmen, und wird der

Kantonalgcsetzgebung nur verstattet einen Aufenthalt von höchstens

zwei Jahren zu verlangen. Die Zürcherische Gesetzgebung

bestimmt nun (Gesetz betreffend die Kreisversammlungen vom
20. Dec. 1855), daß für die Wahlen in den Großen Rath und
die Kreisgerichte außer den in dem Wahlkreis verbürgerten
Personen die daselbst seit einem halben Jahr wohnenden Kantonsbürger

und die im Kanton niedergelassenen Schweizerbürger,
die seit mindestens einem halben Jahr in dem Wahlkreis wohnen,

stimmberechtigt und auch wahlfähig seien. Stimmberechtigt
für die Wahl der Bezirkswahlmänner, welche die Bezirksbeamten

wählen, sind außer den im Bezirke verbürgerten oder seit einem

Jahr wohnenden Kantonsbürgern die niedergelassenen Schweizerbürger,

die seit mindestens einem Jahr in der Gemeinde wohnen

(Gesetz betreffend die Bezirksversammlungen vom 9. April 1856).
Hier ist also, was die Schweizerbürger betrifft, die eigentliche

Niederlassung in dem früher bezeichneten Sinne das Requisit
der Stimm- und Wahlfähigkeit und außerdem muß in dem

betreffenden Wahlkreis Aufenthalt von l/z rssp. 1 Jahr
vorhanden sein.

Endlich in Gemeindesachcn, für welche die Bundesverfassung

freie Hand giebt, ist nach dem zur Zeit noch geltenden

Gesetze betreffend das Gemeindcwesen vom 20. Brachmonat 1855
die Regel, daß, obschon daS Gemeindewesen im Ganzen noch

auf das Bürgerrecht basiert ist und nur Gemeindebürger den

Gcmeinderath wählen und Mitglieder desselben sein können,

doch den in der Gemeinde niedergelassenen Kantons- und
Schweizerbürgern ein ziemlich ausgedehntes Stimmrecht eingeräumt
wird. Sie sollen nämlich bei allen in der Niederlassungsgemeinde

vorkommenden Verhandlungen über Gegenstände, für
welche sie mit zur Steuer herbeigezogen werden können, mit-
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stimmen dürfen, insofern nicht die betreffenden Auslagen aus

dem Ertrage des Gemeindegutes gedeckt werden. Ferner können

sie Antheil nehmen bei allen Berathungen über Kirchen -

und Schulsachen, wo es sich nicht um Verwaltung des Kirchen-
und Schulgutes handelt, und den Gemeinden ist verstattet,

wenn sie dieß selbst wollen, über diese gesetzlichen Bestimmungen
hinausgehend ein noch weiteres Stimmrecht einzuräumen. Bei
Wahlen von Pfarrern, Schullehrern, Gemeindammännern,
Friedensrichtern, Kirchen- und Schulpflegern können sie mitwählen
und mitgewählt werden, wenn sie seit mindestens einem Jahr
in der Gemeinde niedergelassen sind.

Ausländer, auch wenn niedergelassen und obschon mit
steuerpflichtig, bleiben von allen diesen Stimm- und Wahlrechten
ausgeschlossen. Nur in Sachen der neugegründeten katholischen

Kirchgemeinden Zürich und Winterthur sind nach dem neusten

Gesetze betreffend das katholische Kirchenwesen auch niedergelassene

Ausländer katholischer Confession stimmberechtigt.
Was die Steuerpflicht betrifft, so trifft die kantonale Ver-

mögcns- und Einkommenssteuer die im Kanton niedergelassenen

Schweizerbürger und Ausländer ganz in gleicher Weise wie die

Kantonsbürger. Es beginnt die Steuerpflicht mit dem

Zeitpunkt, in dem sie in das Verhältniß der Niedergelassenen
eintreten.

Von den Gemeindesteuern ist nur die Armensteuer durchaus

bürgerrechtlich geblieben. Alle Bürger der Gemeinde, auch wenn
sie außer der Gemeinde, selbst außer dem Kanton wohnen, so

weit dieß durchgeführt werden kann, haben an diese Steuer
mitzutragen, wie sie auch allein das Recht aus Armenunterstützung

der Gemeinde haben; die Niedergelassenen trifft diese

Steuer nicht. An den übrigen Gemeindesteuern dagegen haben
die in der Gemeinde niedergelassenen Kantons-, Schweizerbürger,

Ausländer mitzuleisten; insofern indeß die Steuer Deckung
von Ausgaben bringen soll für Neubau und Hauptverbesserungen
von Kirchen, Pfarrhäusern, Begräbnißplätzen, Gemeinds- und
Schulhäusern und von Straßen, haften nur die Niedergelassenen,
die Grundeigenthum in der Gemeinde besitzen. Die Kantonsbürger,

die in einer andern als ihrer Heimathsgemeinde nieder-
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gelassen sind, bleiben in der letztern von allen Steuern frei,
die sie in der Niederlassungsgemeinde mittragen; für die übrigen

haften sie der Heimathsgemeinde. Die bloßen Aufenthalter,

die Kantonsbürger sind, haben in der Heimathsgemeinde

mitzusteuern, falls sie wenigstens ein Vermögen von Fr. 2000

versteuern. Die Grundsätze sind also auch hier sehr einfach und

genau bestimmt, und der Begriff der Niederlassung von der

größten Bedeutung.
Noch zu erwähnen ist, daß die Niedergelassenen als besondere

Steuer an die öffentlichen Güter der Gemeinden, die ihnen

ja auch Vortheile bringen, eine jährliche Gebühr von Fr. 1—25,
falls sie keine eigene Haushaltung haben die Hälfte, entrichten

müssen. Die sogenannten Einzugsbriefe der Gemeinde bestimmen

hierüber das Nähere. Von dieser Niederlassungsgebühr,
sowie von den persönlichen Leistungen beim Frohn- und
Nachtdienste, bei der Löschmannschaft und Feuerwache, sind alle

angestellten Lehrer und Geistlichen befreit.
Die Militärpflicht endlich trifft alle wehrpflichtigen Schweizer,

die im Kanton Zürich bleibenden Wohnsitz haben (Gesetz

betreffend die Militärorganisation vom 31. März 1852.). Nicht
die Niederlassung, sondern der bleibende Wohnsitz wird als
Requisit aufgestellt, während das Bundesgesetz betreffend die

Militärorganisation als Regel erklärt, daß der Wehrpflichtige
in dem Kantone Dienste zu leisten habe, in dem er niedergelassen

ist. Diese Verschiedenheit hängt wohl damit zusammen,

daß Schweizerbürger, die im Kanton als Handlungsdiener,
Arbeiter, Gesellen, Knechte dauernd sich aufhalten, als militärpflichtig

gelten, wie 8 47 des Militärgesetzes zeigt, während
sie nach dem früher Gesagten zu den Niedergelassenen gehören.
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ì>) Luzern.

Referent Herr Oberrichtcr I)r. Bühler.

1. Was gehört zum Begriffe des rechtlichen
Domicil s

Die luzernische Gesetzgebung enthält, so oft auch in
derselben die Ausdrücke „Wohnort", „Wohnsitz" vorkommen, und
wie anderwärts an letzteren die gewichtigsten rechtlichen Folgen
geknüpft werden, keine Legaldefinition des Begriffes „Domicil".
Im § 43 der Prozeßordnung wird als korum clomieilii der

Gerichtsstand desjenigen Ortes bezeichnet, wo Jemand als Bürger,

Einsäß oder Beamter angesessen ist; allein, da das

Wort „angesessen" wohl kaum etwas anderes ist, als eine

Uebersetzung von „domiciliert," so ist die Frage nicht gelöst.

In der Praxis, insoweit es das Privatrecht betrifft, schließt

man sich im Wesentlichen an die gemeinrechtliche Begriffsbestimmung

an, wornach bekanntlich derjenige Ort als Wohnsitz
eines Menschen gilt, welchen derselbe zum bleibenden Aufenthalte

und dadurch zugleich zum Mittelpunkte seiner

Rechtsverhältnisse und Geschäfte frei gewählt hat. Diese Definition
paßt nach Luzernischem Recht ziemlich ausnahmslos, und ist

hierorts z. B. die Fiction, es habe der Bevormundete sein

Domicil am Wohnort seines Vormundes, nicht Rechtens. Wenn
rücksichtlich des Gerichtsstandes der § 43 der Prozeßordnung
verfügt, daß die zur Haushaltung eines Angesessenen gehörigen

Personen ohne Weiteres da ihr Domicil haben, wo das

Haupt der Haushaltung, zu der sie gehören, also nicht bloß
die Frau und Hauskinder, was der Regel entspricht, sondern

auch die Dienstboten, Gesellen rc., so liegt hierin bloß insofern
etwas von jener für die Regel geltenden Definition Abweichendes,

als aus praktischen Gründen eine in den meisten Fällen
wohlbegründete gemeine Vermuthung zu einer unwiderlegbaren
Nechtsvermuthung für alle Fälle ausgestellt ist. Mit dem

bleibenden Aufenthalte ist ebensowohl eine vorübergehende
Abwesenheit vereinbar, als eine künftige Veränderung desselben
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zulässig ist, deren Vorbehalt sich vielmehr von selbst versteht;
das Requisit „bleibender Aufenthalt" will nur soviel sagen,

daß nicht schon jetzt die Absicht auf bloß vorübergehende Dauer
vorhanden sein darf, sondern daß man an einem bestimmten

Ort zu bleiben beabsichtigt, bis künftig all fällig eintretende

und noch ungewisse Umstände eine Veränderung herbeiführen.

Darnach kam» Jemand sowohl mehrere privatrechtliche Wohnsitze

haben, z. B. bei mehrern Etablissements, als auch ganz
ohne Domicil im privatrechtlichen Sinne des Wortes sein wie

z. B. bei Vagabunden, bei familienlosen Taglöhnern, Hausierern

:c., welche das Weitersziehen zu ihrem Lebensberuf machen,

ohne daneben etwa die Heimathsgemeinde als subsidiären Mittelpunkt

ihrer Geschäfte, in welchen sie regelmäßig wiederzukehren

pflegen, zu behandeln — wovon jedoch das Gegentheil bei

solchen Leuten häufig der Fall sein wird, wo dann eben die

Heimathsgemeinde als Domicil zu betrachten wäre. Ohne Domicil
gilt momentan auch derjenige, welcher seinen bisherigen Wohnsitz

aufgegeben hat und einen neuen erst aufsucht, so lange bis
dieser gewählt und wirklich begründet sein wird; endlich nach

einem jüngsten obergerichtlichen Judicat auch ein in einer

Strafanstalt auf Jahre hinaus in Folge krimineller Verurtheilung
zwangsweise Untergebrachter für die Dauer der Strafe, welcher

währenddem keinen Mittelpunkt seiner bürgerlichen Thätigkeit
besitzt und in seinen Beziehungen zur Außenwelt durch einen

Vogt vertreten wird. Körperschaften und Gemeinheiten haben,

insoweit picht genehmigte Statuten wie z. B. bei Eisenbahn-
gesellschasten etwas Abweichendes fixieren, ihren fingierten Wohnsitz

da, wo der regelmäßige Versammlungsort ihrer Vertreter
ist (s llki Civilrechtsverf.).

Der Begriff der Niederlassung —ein so wichtiges Jn-
terpretationsmittel letztere in konkreten Fällen für die

Absicht ist, an einem bestimmten Orte das Domicil zu wählen,
wie bei Ziffer 2 zu erörtern ist, — fällt mit dem privatrechtlichen

Begriff des Domicils nicht zusammen. Die Niederlassung

ist ein öffentlich rechtlicher Begriff und kann vorhanden
sein, ohne daß der Niedergelassene am Niederlassungsort sein

Privatrechtliches Domicil hat. Da nämlich aus Polizei-
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lichen Rücksichten jeder Nichtkantonsbürger, wenn er in hiesigem

Kanton ein Gewerbe auf eigene Rechnung treiben oder

länger als 4 Jahre und 2 Monate sich aushalten will, ebenso

ein Kantonsbürger, selbst wenn er bloß vorübergehend, z. B.
in Folge einer großen Neubaute, sein Handwerksgewerb außer

seiner Heimathsgemeinde ausübt und daselbst die Kost nimmt,
sich den Bedingungen über Niederlassung unterziehen muß, wahrend

umgekehrt im Kanton heimathrechtige Lchrjungen, Dienstboten

und Pfleglinge, denen am Wohnsitz ihrer Herrschaft
gemäß § 44 der Prozeßordnung sogar Domicil zugeschrieben wird,
luzernische Studierende, endlich fremde Gesellen und Arbeiter
mit Wandelbuch keiner Niederlassung bedürfen; so liegt auf
der Hand, daß ein Niedergelassener möglicherweise nicht am

Niederlassungsort sein privatrechtliches Domicil hat wie z. B.
ein länger, als das Gesetz es auf Aufenthaltsbewilligung hin
(4 Jahre) gestattet, anwesender Fremder, der aber doch die

Absicht hat, jedenfalls nur vorübergehend am Ort zu bleiben,
ein Schweizerbürger, der in Luzern ein Gewerbe betreiben läßt,
allein nur auf seine Rechnung und im Uebrigen nicht dort

wohnt, sondern in seiner Heimat mit seiner Familie domiciliert,
ein vorübergehend Kost und Logis außer seinem Domicil
nehmender luzernischer Handwerker, umgekehrt aber Einer ein

privatrechtliches Domicil haben kann, ohne daselbst eine Niederlassung

zu haben, wie Lehrjungen, Dienstboten, Pfleglinge.

2. Wie wird das rechtliche Domicil erworben,
verloren und übertragen?

Der Wohnsitz wird an einem bestimmten Ort erworben
durch die Thatsache des Wohnungnehmens in Verbindung mit
der Absicht, daselbst dauernd den Mittelpunkt der bürgerlichen
Thätigkeit aufzuschlagen. Diese Absicht ist in jedem konkreten

Falle aus den Umständen zu schließen, und in dieser Beziehung
ist die Erwerbung einer Niederlassungsbewilligung rücksichtlich
der anderswo Heimathrechtigen das wichtigste Interpretations-
moment; denn die Niederlassung ist bei dieser Kategorie von
Personen (mit Ausnahme der zu einer Haushaltung gehörigen
Dienstboten, Lehrjungen, Pfleglinge:c.) ein nothwendiges Mit-
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tel, die Ausführung des animus clomioilii zu sichern. Die
Niederlassungsbewilligung aber wird erworben von Kantonsbürgern

außer ihrer Heimathsgemeinde durch Einlage eines

sogenannten Heimathsscheines (vicls Concordat über die Form
derselben vom 28. Januar 1854. Off. Sammlung der Bundesgesetze

IV p. 357) beim Gemeinderath der Niederlassungsgemeinde,

von schweizerischen Nichtkantonsbürgern christlicher Confession

in Folge einer besondern regierungsräthlichen Bewilligung
nach Maßgabe und Vorschriften des 8 41 der Bundesverfassung
und des Bundesgesetzes vom 10. December 1849; endlich von

Angehörigen fremder Staaten — besondere Verträge vorbehalten

— ebenfalls durch eine regier ungsräthliche Bewilligung,
wozu, mit Ausnahme von politisch Verfolgten, gefordert wird:
ein Heimathsschein, ein Zeugniß über den Besitz eigenen Rechtes

und der Ehrenfähigkeit, ein Leumundschein der Heimath,
eine Realkaution von Fr. 1200 resp. 2400 zur Sicherung des

Staates und der Niederlassungsgemeinde, eine Niederlassungsgebühr

von Fr. 20—100 zur Hälfte an den Staat, zur Hälfte
an die Niederlassungsgemeinde, endlich bis nach Verfluß von
5 Jahren alljährliche Erneuerung (88 46, 47 und 59 des

Gesetzes über Fremdenpolizei und Niederlassung).
Das Moment der Niederlassung ist aber unter Umständen

nicht genügend, um den unimus llnmieilii zu beweisen, wenn

nämlich andere Verhältnisse gegen Annahme eines solchen animus

sprechen, wie z. B. bloß länger andauernde Schuldenflüchtigkeit
eines Accordanten, bloß längere Arbeit eines Handwerkers,
welcher zwar während der Dauer dieser Arbeit Kost und Logis
im Niederlassungsort zu nehmen genöthigt, aber mit seiner

Familie anderswo haushäblich ist:c. Dagegen wird in der

Praxis wohl unbedenklich der Niederlassungsort als Domicil
angenommen, wenn zum thatsächlichen Wohnen und der Niederlassung

gar noch besondere Umstände, wie haushäbliche
Seßhaftigkeit aus einem Haus- oder Güterlehen mit eigenem
Mobiliar, Gründung-eines festen Familienstandes am Niederlassungsort,

wohl gar Erwerb eines eigenen Hauses, oder ein

eigener Handel- und Gewerbsbetrieb :c. hinzukommen. Ueberhaupt

wird die Niederlassung wenigstens als eine Vermuthung
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für den nnünu8 äomicilii angesehen, und die Zerstörung dieser

Vermuthung durch Gegenbeweis liegt demjenigen ob, welcher

das Domicil am Niederlassungsort verneint. Ohne besondere

Erwerbung eines Domicils erlangen ein solches gewisse Beamte
in der Hauptstadt, wie Regierungsräthe, Obergerichtspräsident
ac., die Ehefrau durch die Ehe beim Domicil ihres Ehemannes,
die Hauskinder bis zur Emanzipation durch die Geburt beim

Wohnsitz des Vaters, endlich die zur Haushaltung gehörigen
Dienstboten, Gesellen und Pfleglinge durch den Dienstantritt
am Domicil ihres Herrn.

Die Aufhebung eines bisher vorhandenen Wohnsitzes
geschieht mit Ausnahme der vomioilis nsoosssris der Ehefrau
und Kinder, auch der Bevormundeten, ebenso wie die Begründung,

durch den freien Willen des bisherigen Einwohners,
dann auch durch die jahrelange Verurtheilung in eine öffentliche

Strafanstalt, durch die polizeiliche Verweigerung, die Niederlassung

zu erneuern, und, abgesehen von der richterlichen
Verbannung oder Eingrenzung, durch die polizeiliche
Ausweisung. Letztere findet während der Dauer der Niederlassung
statt bei niedergelassenen Kantonsbürgern im Falle der Belästigung

der Wohngemeinde, serner eines unsittlichen Lebenswandels,

und krimineller oder im Falle von Diebstahl oder Betrug
auch nur korrektioneller Bestrafung, bei Schweizerbürgern in
den im s 41 Ziffer 6 der Bundesverfassung angegebenen Fällen,

bei Nichtschweizern überdieß noch beim Auslaufen der

Ausweisschriften, bei Concursausbruch, bei Nichtentrichten der

Steuern und endlich selbst bei wiederholter Bestrafung wegen
bloßer Uebertretung polizeilicher Vorschriften.

Der freie Wille der Aufhebung des bisherigen Domicils
äußert sich in der Regel durch die Reklamation der deponierten

Schriften, bei Fremden namentlich durch Herausverlangen der

Realkaution, deren Restitution dann in diesem Falle eine öffentliche

Provokation vorhergeht. Oft kommen noch andere

Umstände hinzu; immerhin wird zwischen wirklicher Domicilsauf-
hebung und bloß vorübergehendem Aufenthalt anderswo, oder

gar bloßem Reisen zu einem bestimmten Zweck unterschieden.

Die Aufhebung fällt gewöhnlich, wenn gleich nicht allgemein
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und nothwendig, mit der Begründung eines neuen Wohnsitzes

zusammen, und stellt sich dann als Uebertragung dar, welche

keinen andern Gesetzen folgt, als denen der Aufhebung und

Erwerbung eines Domicils.

3. Welches sind seine verschiedenen Wirkungen
mit Rücksicht auf das Privatrecht?

Die wichtigste fast einzige Folge des Domicils mit Rücksicht

auf das Privatrecht ist, daß alle persönlichen Klagen
beim Gerichte des Wohnsitzes des Beklagten anzubringen sind

(8 43 Civilrechtsverfahren).
Hat Jemand zwei oder mehrere Wohnsitze, so hat der

Kläger die Wahl (8 44). Das Domicil des Erblassers ist

maßgebend bei Streitigkeiten über eine noch unvertheilte Erbschaft

(8 48 ooll.). Als sogenannte Verlassenschaftsbehörde besteht das

korum äomioilii eines Einwohners auch nach dessen Tode noch

fort und hat als solche die Obsignation des Nachlasses, die allenfalls

nöthige Errichtung eines Inventars u. dgl. zu besorgen

(Concordat vom 15. Juli 1822). Bei Paternitätsklagen tritt,
im Falle der Beklagte ein Kantonsbürger ist, welcher nirgends
oder außer dem Kanton domiciliert, an die Stelle des korum

äomioilii das korum ori^inis (8 5 Pat. Gesetz). Für fahrende

Ansprachen ist der Schuldner an seinem Wohnorte auch zu

betreiben; ändert der Schuldner während der gegen ihn
angehobenen Schuldbetreibuug seinen Wohnort, so ist dieselbe da

fortzusetzen, wo er seinen neuen Wohnsitz nimmt (8 1 des

Betreibungsgesetzes). Letzterer Absatz wurde durch die Praxis
dahin eingeschränkt, daß bereits erworbene Triebrechte nicht durch

Verlegung des Domicils in einen andern Kanton alteriert und
daher in diesem Falle die Betreibung da, wo sie angehoben
worden, fortgesetzt und der Concurs herbeigeführt werden könne,
was die bundesräthliche Bestätigung erhielt. Bei denjenigen,
welche kein Domicil haben, sowie bei Ausländern tritt an die

Stelle des korum äomioilii rücksichtlich der im Kanton Luzern
eingegangenen Verbindlichkeiten das korum oontraotus (8 52 des

Civilrechtsversahrens und 8 59k Ziffer3 des Betreibungsges.).
Am Domicilium ist der Universalconcurs zu verführen (8 32



80 Referat

des Betrcibungsgesetzes); Separatconcnrse finden namentlichbei
Liegenschaften auch am Orte der gelegenen Sache statt, wenn
der Besitzer nicht im Kanton Luzern domiciliert ist (eoc!.). Der
Wohnsitz im Kanton befreit einen Kläger von einer Prozeß-
caution (s 277 litt, a des Civilrechtsverfahrens). Gemeinschaftlichkeit

des Wohnsitzes des Erblassers mit den Erben I- oder

II. Classe begründet für Letztere die Pflicht, binnen 14 Tagen
nach dem Begräbniß die Erbschaft beim Gerichtspräsidenten des

gemeinschaftlichen Domicils auszuschlagen, ansonst die

Erbschaftserwerbung fingiert wird (s 485 d. bürgerst Gesetzbuches).

Eine der hauptsächlichsten privatrechtlichen Wirkungen des

Domicils nach gemeinem Recht, wornach in der Regel der Einzelne
der Isx äomioilii, als seinem persönlichen Recht untergeordnet
ist, kennt das Luzernische Recht, wie überhaupt die meisten

schweizerischen Rechte, nicht. Vielmehr stellt der s 6 Absatz 1

B.G.B, für den Fall einer sogenannten Statutencollision
einfach das Territorialitätsprincip als Regel auf und wo

Ausnahmen zugelassen werden, wie im Ehe-, Erb- und
Vormundschaftsrecht laut Concordat vom 15.Juli 1822 bei Schweizern,

und rücksichtlich der persönlichen Rechtsfähigkeit eines

Jeden (Absatz 2 eoäom), gilt nicht die 1<;x clomieilii, sondern
die !«zx oi-jZ-inis.

4. Welches ist sein Einfluß mit Rücksicht auf das

öffentliche Recht?

Das Domicil, soweit es das öffentliche Recht betrifft, ist
in der Regel der Niederlasfungsort (über deren Begriff und

Voraussetzungen oben). Die Niederlassung giebt Jedermann,
auch den Fremden, das Recht, Handel und Gewerb auf eigene

Rechnung zu führen. Die Niederlassung gewährt das politische

Stimmrecht für kantonale Wahlen und Abstimmungen den

Schweizerbürgern; um jedoch in der Wohngemeinde stimmen

zu können, muß der Betreffende wenigstens vier Wochen lang
unmittelbar vorher dort gewohnt haben; ist Letzteres nicht der

Fall, so kann er für diesmal nur an seinem frühernMohnort
stimmen. Gegenüber den Kantonsbürgern, sowie bei

eidgenössischen Wahlen auch gegenüber Schweizerbürgern ist die



von Herrn Vühler. 81

Niederlassung für das politische Stimmrecht nicht erforderlich,
sondern bloß der ordentliche Aufenthalt, das privatrechtliche
Domicil. Bis in's vorige Jahr galt der Grundsatz der
alternativen Befugniß, entweder am Domicil, oder am Heimaths-
ort das kantonale Wahlrecht auszuüben. In Angelegenheiten
der Einwohnergemeinde begründet für Kantonsbürger das

privatrechtliche Domicil, für Schweizerbürger christlicher Confession

lediglich Niederlassung, und zwar nur zweijährige, Stimmrecht.

Am Niederlassungsort resp, am privatrechtlichen Domicil

ist man rücksichtlich des reinen Vermögens und Erwerbs
steuerpflichtig zur Deckung kommunaler Unkosten, welche die

örtliche Polizei nach sich zieht, als da sind für Kirchen, Schulen,
Straßen, Brunnen, Militärwesen, Löschanstalten u. f. w. Der
Wohnort ist laut Bundesgesetzgebung maßgebend für die

Ausübung der Militärpflicht. Der Pfarrer des Wohnortes des

Bräutigams oder der Braut ist der pnroolius propriu«, vor
dem ohne Dimissoriale die Ehe zu schließen ist. Die Behörde
des Domicils übt gegenüber Nichtschweizern subfldiär die

Vormundschaft aus. In den wesentlichsten übrigen Beziehungen
öffentlich rechtlicher Natur ist der Begriff der Niederlassung resp,
des Domicils ohne Einfluß, indem namentlich im Ehe-,
Vormundschafts- und Armenwesen die Heimath der maßgebende

Begriff ist; der heimathliche Gemeinderath hat die Ehebcwilli-
gung zu ertheilen und die Vormundschaft auszuüben; der Hei-
mathsgemeinde fällt ein Verarmter zur Last, um den sich die

Behörde des Domicils nichts bekümmert, außer sie weist ihn
weg, und daher müssen auch die Armensteuern in die Heimath
bezahlt werden. Ueberflüssig erscheint es, schließlich zu bemerken,

daß auch in allen jenen Beziehungen, in denen das öffentliche

Recht sich als reine Territorialhoheit darstellt, wie im
Strasrecht, Anwendung der polizeilichen und administrativen
Gesetze :c., der Begriff des Domicils irrelevant ist, indem hier

lediglich das faktische Befinden aus luzernerischem Territorium
in Betracht fällt.

Zeitschrift f. schweiz. Recht. XIII. 1. (1)6
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e) Schwyz.

Referent Herr Archivar M. Kothing.
1. Was gehört zum Begriffe des rechtlichen Do-

micils?
Ueber diese Frage giebt kein Gesetz einen bestimmten und

genügenden Aufschluß. Die Verfassungen des Kantons Schwyz
von 1833 und 1848 besagen, daß jeder da sein politisches

Bürgerrecht ausübt und den Steuern unterworfen ist, wo er

„säßhast" ist. Dieser Ausdruck, der sich auch im eidgenössischen

Concordat vom 15. Juni 1804, bestätigt am 8. Juli
1818, über die Schuldbetreibung vorfindet, ist so unbestimmt,
daß man abermals fragen mußte: Wer ist als „säßhast" zu
betrachten? Der Art. 50 der Bundcsverfassung schloß dann bei

persönlichen Klagen die Arrestlegung aus, wenn der Schuldner
„einen festen Wohnsitz" hatte, welcher Ausdruck zwar deutlicher

ist, aber gleichwohl den Zweifel nicht löst, ob der gesetzliche

Aufenthalter auch darunter zu verstehen sei. Das schwyzerische

Schuldbetreibungsgesetz von 4828 bestimmt, daß in Fällen von
Abwesenheit eines Schuldners, der keinen Verwalter bestellt hat,
die Betreibungsanzeigen dem Gemeindsvorsteher desselben gemacht

werden sollen. Gerade hier wurde aber der Zweifel rege, ob

ein Abwesender, der in einer andern Gemeinde des Kantons,
oder außerhalb des letztern einen bekannten Wohnort als
'Aufenthalter hatte, dort selbst schuldentriebsrechtlich gesucht werden

müße, oder ob die Betreibung an seinem frühern Wohnort
durchgeführt werden könne, woselbst dann der Gemeindsvorsteher
den Schuldner zu vertreten habe. Zum Begriff des Domicils
gehörte daher früher unbestritten nur der Aufenthalt in der

eigenen Gemeinde, oder der Aufenthalt als förmlicher
Niedergelassener in einer andern.

Seitdem aber die Praxis der Bundesbehörden gemäß Art.
50 der Bundesverfassung nicht nur die förmlich Niedergelassenen,
sondern auch die gesetzlichen Aufenthalter unter den Begriff des

festen Wohnsitzes subsumierte, folgte man auch im Kanton
Schwyz dem gleichen Gründsatz, aber erst seit dem Jahre 1859.

Zum Begriff des rechtlichen Domicils gehört daher gegenwärtig
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entweder der Aufenthalt in der Heimathgemeinde, oder die

gesetzliche Niederlassung, oder die Ausschlagung des Wohnsitzes
als Aufenthalter in einer andern Gemeinde.

2. Wie wird das Domicil erworben, verloren
und übertragen?

Bis zum Jahr 1834 konnte sich jeder Bürger des Kantons
in allen Bezirken und Gemeinden desselben ungehindert, ja
selbst unangemeldet niederlassen, Liegenschaften erwerben oder

ein Gewerb auf eigene Rechnung führen. Schweizerbürger
und Ausländer mußten nach einem Gesetz vom 21. October 1893
die Niederlassung formell nachsuchen, Ausweisschriften einlegen
und Jahresgebühren entrichten. Die freie Niederlässung der

Kantonsbürger im Umfang des ganzen Kantons war Folge des

eigenthümlichen Rcchtsverhäitnisses, daß im Kanton Schwyz

von jeher, und selbst noch nach der gegenwärtigen Verfassung

von 1848 kein wirkliches Gemeindebürgerrecht, sondern nur ein

„Landrecht", d. h. Bezirksbürgerrecht bestand, das sich z. B. im
Bezirk Schwyz über alle 14 Gemeinden desselben erstreckt, weil
die Gemeinden nur als Kirchsprengel, der ganze Bezirk aber

als alte Markgenossenschaft betrachtet wurde. Die Mediations-
versassung erhob dann die von Schwyz abhängigen Landschaften

March (mit der nach eigenem Hofrecht lebenden Gemeinde

Reichenburg), Einsiedeln, Küßnacht und die Höft Wollerau und

Pfäfsikon zu ziemlich selbständigen mit dem alten Lande Schwyz
gleichberechtigten Bezirken, deren jeder sein besonderes Land-
und Hofrecht hatte. Dazu käm noch die alte Republik Gersau
mit ihrem eigenen Landrecht. Diese Vereinigung der sieben

Bezirke zu einem Kanton führte zu der irrthümlichen Auffassung,

als seien nun rücksichtlich der Niederlassung alle Bezirksgrenzen

aufgehoben und als bilde der ganze Kanton, wie bisher

die verschiedenen Kirchsprengel eines Bezirkes, nur eine
(deutsch-rechtliche) Markgenossenschaft. Da aber unter der Herrschaft

der Mediationsverfassung (dcü 19. August 1898) der Bettel
gesetzlich abgeschafft und der Unterhalt der Armen als Pflicht
des Staates, beziehungsweise der Gemeinden, anerkannt wurde,
so mußte die Gesetzgebung mit Nothwendigkeit dazu gedrängt
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werden, eine Art Gemeindsbürgerrecht aufzustellen. Arme, welche

einer Gemeinde zur Last fielen, in welcher sie sich nicht von
Alters her aufgehalten, wurden in Folge dessen in ihre frühere

Wohngemeinde zurückgewiesen. Eine Verordnung vom 14. Oct.
1818 setzte aber fest, daß solche Arme nur dann zurückgewiesen

werden können, wenn sie noch nicht volle 25 Jahre in der

betreffenden Gemeinde niedergelassen seien. Mit dem Ablauf dieser

Frist wurde also das Gemeindsbürgerrecht erworben, jedoch

nur innerhalb dfs gleichen Bezirkes und nicht von einem Bezirk

in den andern. Erst am 4. April 1834 wurde verordnet,
daß für die Erwerbung der Niederlassung in einem andern Bezirk

oder in einer andern Gemeinde auch von den Kantonsbürgern

bestimmte Ausweisschriften beigebracht werden sollen.

Die 25jährige Ersetzung des Bürgerrechts in einer beliebigen
Gemeinde des Heimathbezirkes dauerte dabei fort, ja sie wurde

durch die gegenwärtige Niederlassungsverordnung vom 21. Sept.
1349 neuerdings sanktioniert, dabei aber auch zum erstenmal

vorgeschrieben, daß auch die bloßen Aufenthalter, z.B. Dienstboten,

Kostgänger u. s. w. Aufenthaltsbewilligungen einzuholen

haben.

Nach dieser historischen Darstellung läßt sich nun die zweite

Frage so beantworten:
Das Domicil wird erworben:

s) Durch Abstammung von Eltern, die in einer Gemeinde

wohnen, welcher im Verarmungsfall die Versorgung derselben

obliegt;
b) durch förmliche Niederlassung nach den Vorschriften der

Bundesverfassung;
e) durch Einholung einer Aufenthaltsbewilligung. Dieses

letztere Kriterium unbestrittenerweise erst in Folge der

Praxis der Bundesbehörden, welche gesetzliche Aufenthalter den

Niedergelassenen gleichstellte.

Mit faktischer Nothwendigkeit (llomioilium nooessarium)
wird das Domicil ferner bestimmt, resp, erworben:

a) Für Ehefrauen und eheliche Kinder durch das Domicil
des Mannes, rosp. Vaters. Die unehlichen Kinder haben bis

zum erfüllten zwölften Altersjahre das Domicil der Mutter,
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von dort an dasjenige des Vaters, sofern er rechtlich ausge-
mittelt ist;

b) für Beamtete durch ein Amt, welches zu einem bestimmten

Aufenthaltsort verbindet. Eine solche Verpflichtung besteht

nur für den Landammann, welcher am Hauptorte des Kantons
wohnen muß.

Dagegen wird das Domicil verloren:

u) Bei Niedergelassenen und Aufenthaltern durch Abreise
oder Fortweisung aus der Gemeinde; ferner durch den Tod

desjenigen, auf welchen die Niederlassung lautete, für alle

diejenigen, die von ihm ihr nothwendiges Domicil ableiten;
b) bei Gemcindsbürgern durch gesetzliche Erwerbung eines

andern Domicils oder durch Ergreifung einer wandernden Lebensart,

welche einen „festen Wohnsitz" ausschließt.

Abgesehen von den Fällen des ààilii nsossssrii kann

das Domicil nur durch eine Handlung übertragen werden, welche

die Erwerbung eines neuen Domicils in sich schließt, also durch

Erwerbung einer andern Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung.

3. Welches sind die verschiedenen Wirkungen des

Domicils mit Rücksicht auf das Privatrecht?
Wer ein rechtliches Domicil hat, ist dem gerichtlichen und

schuldentriebsrechtlichen Forum desselben unterworfen, d. h. er

kann für persönliche Klagen und Schuldexekutionen nur vor
den Gerichten und Amtsstellen seines Domicils belangt werden.

Alle Arrestlegungen auf sein Vermögen außerhalb des korum
clomioilii sind unstatthaft, vorausgesetzt, daß der Schuldner
nicht Fallit sei. Der Niedergelassene kann einen landwirth-
schaftlichen oder andern Gewerb und einen eigenen Haushalt
(„Rauch" — „Feuer und Licht") führen; der Aufenthalter
dagegen wird im weitern Sinn ein Glied derjenigen Familie,
bei der er sich befindet.

4. Welches ist der Einfluß des Domicils mit Rücksicht

auf das öffentliche Recht?

An das rechtliche Domicil ist gebunden:
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s) Die Steuerpflicht (Verfassung s 9);
b) die Verpflichtung ^um persönlichen Militärdienst für

Kantons- und Schweizerbürger, und die Verpflichtung zur
Leistung von jährlichen Militärbeiträgen für Ausländer
(Militärorganisation ss 1 und 199);

o) sûr Kantons- und Schweizerbürger die Verpflichtung

zur Nebernahme aller verfassungsmäßigen unmittelbar vom Volke

übertragenen Aemter (Verfassung § 27);
cl) für ebendieselben das politische Stimmrecht (Verfassung

8 9) nach den Bestimmungen der Bundesverfassung;

k) im Allgemeinen die Anwendbarkeit des im t'oro àni-
vilii geltenden Rechtes.

In Bezug auf Rechtsverhältnisse, welche mit dem Status
verbunden sind, als Armenunterstützung, Vormundschaft und

Erbrecht, findet jedoch das in ldro ààilii geltende Recht,

soweit es materieller Natur ist, auf Niedergelassene und

Aufenthalter keine Anwendung. Rücksichtlich der Armenunterstützung

ist zu bemerken, daß im Kanton Schwyz keine besondern

Armensteuern bestehen, sondern daß zur Deckung der

Ausfälle des Gemeindehaushaltes allgemeine Gemeindssteuern

erhoben werden. Die Gemeinde tritt aber für die

Armen erst dann unterstützend ein, wenn nicht leistungsfähige
Präsumtiverben derselben in auf- oder absteigender Linie oder

in der Seitenlinie bis und mit dem zweiten Grad vorhanden
sind (Armenverordnung vom 2. Februar 135 l, § 4). Soweit
solche unterstützungsfähige Verwandte vorhanden sind, werden

sie von der Armenpflege des Alimentationsgenössigen mit
Taxationen belegt, wenn sie auch in einem andern Kanton oder im
Ausland domiciliert sind. Der Einzug solcher Taxen ist zwar
oft schwierig, oft unmöglich; dies ändert aber an der rechtlichen

Anschauung nichts.

In Rücksicht des Vormundschaftswesens gilr gegenwärtig
gegenüber den im Kanton niedergelassenen Schweizerbürgern
das Concordat vom 15. Juli 1822. Die gleichen Grundsätze
werden auch analog auf die in einer andern Gemeinde
niedergelassenen Kantonsbürger gegenüber ihrer Heimathsgemeinde
angewandt. Das Domieil eines Bevogteten außer seiner Hei-
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Mathsgemeinde oder außer dem Kanton hat dagegen keinen

Einfluß auf das gerichtliche oder schuldentriebsrechtliche Forum
desselben. Laut § 8 der Civilprozeßordnung von 1843 sind

nämlich die Bevogteten demjenigen Richter unterworfen, unter
dem sich ihre erstinstanzliche Vormundschaftsbehörde befindet.

Was das Erbrecht, namentlich testamentarische Verfügungen
betrifft, so bleibt der in oder außer dem Kanton domicilierende

Kantonsbürger stets der Gesetzgebung seiner Herkunft (lox ori-
Aims) unterworfen. Dieser Grundsatz ist im Kanton Schwyz
um so wichtiger, als darin zur Zeit noch acht verschiedene Land-,
beziehungsweise Hofrechte gelten, von denen einige, namentlich

diejenigen von Schwyz und Küßnacht, testamentarische

Verfügungen so gut wie ausschließen. Der in Einsiedeln, wo dies-

falls das liberalste Recht ist, niedergelassene Schwyzer kann

daher nicht nach einsiedel'schem Recht testieren. Dagegen gelten

für die Form der Testamente die Vorschriften des kort àm-
eilii, in Einsiedeln z.B. die kanzleiische Fertigung.

à) Nidwaldeu.

Referent Herr Fürsprech Deschwandcn.

Die Lehre vom rechtlichen Domicil ist in der Gesetzgebung

von Nidwalden nur dürftig entwickelt. An gesetzgeberischem

Material, das auf diesen Gegenstand Bezug hat, kann angeführt

werden: die Einleitung zum bürgerlichen Gesetzbuche vom
23. Weinmonat 1852 handelnd über „die Anwendung der Rechte"

ss 5 und 6; serner der Abschnitt über „die Vormundschaft der

angesessenen Fremden", ebendaselbst M 163—174; sodann
gehört hieher eine Verordnung vom 1. Februar 1854 über „ den

Ausenthalt und die Niederlassung der Schweizerbürger und
Ausländer". Einige wenige sachbezügliche Einzelbestimmungen
werden wir später gelegentlich anführen. —

Auf die Uebung, als Ergänzung der mangelhaften
Gesetzgebung, läßt sich nicht bauen. Alle Fragen über die Wirkungen
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des rechtlichen Domicils gewannen bei uns erst Belang, seitdem

man anficng von dem anno 18^8 eingeführten freien
Niederlassungsrechte Gebrauch zu machen. Aber seit dieser Zeit ist
die Angelegenheit nur soweit gediehen, daß eine Zahl von

Fällen bemerkbar wurde, die bei Lösung der Frage ins Auge

gefaßt werden müssen, ohne daß sich jchon jetzt die Lösung auf
dem Wege des Gewohnheitsrechtes gebildet hätte.

1. Begriff des rechtlichen Domicils.
Beim Mangel einer gesetzlichen oder durch die Praxis

festgestellten Definition des rechtlichen Domicils ist es nicht am

Platze, eine solche zu formulieren. Statt uns dessen zu
unterfangen, sind wir darauf angewiesen, die verschiedenen Arten
von Wohnsitz, welche im Privat- oder öffentlichen Rechte von
Einfluß sind, aufzuzählen und dann in den folgenden Abschnitten

ihre Konsequenzen für die verschiedenen Richtungen des

Rechtslebens näher zu betrachten. Wir können die verschiedenen

Arten von Anwesenheit in Nidwalden unter folgende Classen

bringen:
I. Ansäßige (wie wir sie nennen wollen);
II. Aufenthalter.
Unter der Classe der „Ansäßigen" unterscheiden wir wieder

folgende Unterclasfen:
1. Ansäßige, die auf eigenem oder gemiethetem Grundbesitz

sich bleibend aufhalten, persönlich anwesend sind und auf eigene

Rechnung leben oder ihr Geschäft betreiben.

Dahin gehören vorab alle Kantonsbürger, bei denen dieses

Verhältniß zutrifft; dann auch aber alle Außerkantonsbürger,

die behufs Gründung eines solchen Verhältnisses sich das

Nicderlassungsrecht erworben haben und von demselben Gebrauch

machen.

2. Grundbesitz oder Besitz eines Geschäfts in Nidwalden,
ohne daß deßwegen der Eigenthümer desselben seinen bleibenden

Wohnsitz in Nidwalden nimmt, z. B. Herr Apotheker Wyß
in Zug hat in Stans eine Filiale seines Apothekergeschäftes,
welches er durch einen Apotheker für seine (Herrn Wyß) Rechnung

verwalten läßt, während er selbst seinen bleibenden Wohn-
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sitz in Zug hat; Herr Advokat Joller hat seinen bleibenden

persönlichen Wohnsitz in Zürich aufgeschlagen, während er sein

Landgut in Stans auf seine Rechnung bewirthen oder durch

Miethsleute benutzen läßt; die Glaser-Compagnie Sigwart aus

dem Entlibuch besitzt eine Glashütte in Hergiswil, die

Unternehmer aber halten sich nur ungefähr während der Hälfte des

Jahres hier auf und befinden sich während der übrigen Zeit
im Entlibuch; viele Güterinhaber besitzen in anderen Gemeinden

Alpen, die sie über Sommer auf ihre Rechnung benützen

oder benützen lassen.

3. Länger andauernde, aber nicht regelmäßig wiederkehrende

Geschäftsbetreibung, während der Betreffende seinen regelmäßigen

Wohnsitz in einem anderen Kantone oder Gemeinde hat,

z. B. ein Senn kauft von einem oder mehreren Vieheigenthü-
meru die Milch für ein halbes Jahr, nimmt diese in Empfang
und verarbeitet sie an Ort und Stelle, wo das Vieh sich

aufhält; oder ein Viehbesitzer hat den Heu- und Grasertrag eines

Güterbesitzers einer anderen Gemeinde gekauft und hält sich

mit seinem Vieh so lange daselbst auf, bis das gekaufte Heu

und Gras genossen ist; oder ein Handwerker ist Monate lang
in einer anderen Gemeinde, als wo er sonst wohnt, mit einem

Bau beschäftigt.

Unter den „Ausenthaltern" können wir zwei Classen
unterscheiden:

k. Längerer Aufenthalt ohne Grundbesitz oder gemietheten

Besitz und ohne Geschäft auf eigene Rechnung. Dahin gehört
das Verhältniß der Dienstboten und Gesellen.

2. Ganz vorübergehender Aufenthalt, wenn auch in eigenen

Geschäften, z. B. Geschäftsreisende, Kurgäste.

2. Erwerb und Verlust des Domicils.
Alle Arten der aufgezählten Domicile werden von Kantonsbürgern

einfach dadurch erworben, daß sich der Betreffende
faktisch in diejenige Lage versetzt, welche den Begriff des betreffenden

Domicils bildet. Es bedarf hiefür keiner amtlichen
Dazwischenkunft weder von Seite des Staates, noch der

Gemeinde, ebensowenig für dießfällige Veränderungen des Domi-



90 Referat

cils von einer Art in die andere oder Verlegung von einer

Gemeinde in die andere.

Interessanter, aber leider nicht durchgebildet, ist die Frage,
wie das Domicil erworben werde, mit Bezug auf Nichtkantons-
bürger. Hier ist soviel richtig, daß die Classe I, 1. der förmlichen

Niederlassungsbewilligung bedarf. Das ergiebt sich aus

S 5 der Verordnung vom 1. Februar 1854 und die Uebung
stimmt damit überein.

Dagegen herrscht Unklarheit über den Fall I, 3. Während

z. B. Herr Wyß für das Halten seiner Apotheke in Stans zum
Erwerb des Niederlassungsrechtes angehalten wird, wurden

Fleischlin ck Dommann von Luzern, als sie in Stansstad eine

Liegenschaft kaufen wollten und man sie dießfalls zum Erwerb
des Niederlassungsrechtes anhalten wollte, auf erhobenen Recurs

beim Bundesrath von dieser Pflicht befreit (Ullmer, staatsrechtliche

Praxis pgg. 95).
Die Classe I, 3. beêarf der Niederlassung nicht. Maßgebend

für dieses Verhältniß ist namentlich der bundesräthliche
Entscheid zwischen Heß und Selm (Ullmer, a. a. O. p. 310). Man
könnte diese Classe von „Ansäßigen", wie wir sie einstweilen

nannten, vielleicht mit besserem Rechte den „Aufenthaltern"
beizählen.

Die Classe II, 1. hat, sofern es NichtkaNtonsbürger betrifft,
durch die Deposition polizeilicher Ausweisschriften (Paß, Wanderbuch,

Heimathschein) sich die Aufenthaltsbesugniß zu erwerben;

für die Classe II, 2. ist nichts bestimmt.
Ueber das Aufgeben des Domicils schreibt die Verordnung

vom 1. Februar 1854 vor, daß „Angesessene oder Kantonsbürger,

die von hier.wegziehen wollen, drei Wochen vor dem

Wegzug dem Polizeiamte Kenntniß geben sollen, welches je

nach Verhältniß der Person eine daherige Publication anordnet,

um allfälligen Creditoren Anlaß zu geben, Einsprache gegen

AusHingabe der Ausweisschriften zu erheben". — Es findet diese

Maßregel aus die Classe 1,1. ihre Anwendung. Ein praktisches

Beispiel, in dem diese Bestimmung zur Anwendung kam, fiel
im Jahr 1856 vor. Joh. Schweizer von Basel, niedergelassen

in hier, entfernte sich vor Ablauf der Zeit, für welche er die
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Niederlassung erhalten und ohne den angeführten Bestimmungen
Genüge zu leisten. Seine Ausweisschriften ließ er im Stiche.

Auf Verwenden eines Gläubigers, Herrn I. C. Devit, wurde

betreffend Forderung gegen Schweizer eine Edictal-Citation
erlassen und derselbe, ungeachtet er den Streit vor das Forum
in Basel verlangte, vom Gericht in Nibwalden zur Anerkennung

der eingeklagten Forderung verurtheilt. Er wandte sich

später an das Gericht in Basel, welches ihn aber ebenfalls
abgewiesen hat.

Verlegung eines Domicils, wofür Erwerb der Niederlassung

nothwendig ist, von einer Gemeinde in eine andere, hat

Entrichtung der Hälfte der Niederlassungsgebühr zur Folge.

3. Privatrechtliche Wirkungen des Domicils.
Das Verhältniß I, 1. und ZI, 1. stellt den Domicilierenden

unter das Civilrecht des Domicils. Ausgenommen von dieser

Regel sind die Statusfragen, Paternitätsklagen,
Vormundschaftswesen, Eherecht und Erbrecht. (Siehe bürgerst Gesetzbuch

88 5, 6, 111, 168. Analog mit dem angeführten 8 111

anerkennen wir den Satz, daß herwärtige Weibspersonen
Paternitätsklagen gegen Bürger anderer Kantone vor dem Heimaths-
korum des Beklagten anzubringen haben.)

Auf die Vormundschaft hat das Domicil bei den

sogenannten fremden Frauen Einfluß. Es sind das Frauen, welche

ursprünglich nicht Kantonsbürgerinnen waren, aber durch Ein-
heirathung in den Kanton solche geworden sind. Unsere dem

Bevormundeten zunächst stehende Vormundschaftsbehörde ist die

sogenannte y,Freundschaft", d. h. ein Rath der nächsten

Blutsverwandten. Da diese bei den erwähnten fremden Frauen nicht

beigezogen werden können, so gelangt hier die Vormundschaft
laut 8 73 der Verfassung an den Gemeinderath des Wohnortes.

Beide angeführte Classen I, 1. und II, 1. sind dem Triebrecht

für Forderungen und der Belangung vor Civilgericht für
bestrittene Gegenstände, soweit letzteres die oberwähnten
Ausnahmen nicht bcschlägt, am Domicil unterworfen.

Für herwärtige Kantonsbürger hat das Domicil noch den

Einfluß, daß wenn dasselbe außerhalb der Bürgergemeinde, der
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der Betreffende angehört, aufgeschlagen wird, er des aus den

Bürgergiitern (Genossen-, Ürthe-Gütern) herrührenden Bürgernutzens

so lange entäußert ist, bis er wieder dahin zurückkehrt
und gemäß den Formen, die hiefür in jeder Gemeinde
vorgeschrieben sind, die Nutznießung des Bürgerrechts wieder antritt.

Mit Bezug auf die Classe I, 2. herrscht auch hier vieles

Dunkel, das deßwegen weniger aufgeklärt ist, weil sachbezügliche

Anstände noch selten vorkamen.

Soviel dürfte jedenfalls unbestritten sein, daß wo der

Betreffende Grundeigenthum in Nidwalden besitzt, er in allen

daherrührenden dinglichen Klagen vor Nidwaldner-Gericht und
nach Nidwaldner-Recht Rede zu stehen hat. Persönliche

Forderungen würden unsere Gerichte nur dann anhören und beurtheilen,

wenn das Verhältniß durch eine förmliche Niederlassungsbewilligung

geregelt ist und die Forderung, welche eingeklagt
wird, von dem herwärtigeu Verkehr des Betreffenden herrührt.

Für die Classe I, 3. bestehen ebenfalls keine positiven
Bestimmungen. Allermeist haben die Leute der hier angeführten
Art irgendwo ihr regelmäßiges Domicil und werden dann, auch

wen» sie momentan, z.B. wegen Benutzung entlegener Alpen
u. s. w., abwesend, am Orte, wo sie regelmäßig „Feuer und

Licht" haben, belangt.
Ueber Classe II, 1. haben wir oben gesprochen und über II, 2.

hat weder Gesetz noch Praxis etwas verfügt.
Festzuhalten ist, daß wie immer sonst das Verhältniß der

verschiedenen Classen aufgefaßt wird, die bei I, I. und II, 1.

bemerkten Ausnahmen von der Anwendung der hiesigen Gerichtsbarkeit

und Gesetzgebung jedenfalls aus alle übrigen Classen

ihre Anwendung finden.
Eine eigene Ausnahme findet noch bezüglich der „alten

Landleute von Obwalden" statt, d.h. jener Unterwaldner-Geschlechter,

welche in Nidwalden vor 1563 oder in Obwalden

vor 1579 das Landrecht (Kantonsbürgerrccht) besaßen. Die
Angehörigen dieser Geschlechter sind in beiden Kantonstheilen
des Landrechts genösstg, d. h. sie bedürfen keiner Niederlassungsbewilligung,

sondern haben nur eine Bescheinigung, daß sie

alte Landleute seien, und ein Sittenzeugniß aufzuweisen (Ver-
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ordnung vom 4. Februar 1354); sie richten sich bezüglich der

Handlungsfähigkeit, des Inhalts der Testamente, Ehe- und

Erbverträge und des Erbrechts überhaupt nach den Gesetzen des

Domicils, sofern sie in einem der beiden Kantonstheile von
Unterwalden wohnen. Bei Todsällen alter Landleute wird statt
der bei Niedergelassenen vorgeschriebenen Besieglung und
Inventur nur Anzeige an den Kantonstheil gemacht, in welchem

sie das Armenrecht haben, falls sich dort Erben befinden. (Siehe
bürgerst Gesetzbuch K 6, wo aber das letzte Mnva zu litt, b

gehört, — und allgemeines Gesetzbuch, Band I pass. 477 u. f.)

4. Staatsrechtliche Wirkungen des Domicils.
Die Classe I, 1. übt das politische Bürgerrecht, d. h. die

Stimm- und Wahlfähigkeit an der Landsgemeinde für die Lan-

desbeamtungen und Landesgesetze in Nidwalden ungeschmälert

aus, niedergelassene Außerkantonsbürger jedoch erst nach

zweijähriger Niederlassung. Das politische Gemeinderecht, d. h.

Stimm- und Wahlfähigkeit für den mit der polizeilichen
Administration beauftragten Gemeinderath üben sie in der
Gemeinde ihres Domicils aus. Bezüglich des politischen Stimmrechts

der übrigen Classen mangeln vielseitig nähere

Bestimmungen. Doch darf man darüber nicht im Zweifel sein, daß

die Classe I, 2. in Nidwalden kein politisches Stimmrecht
ausüben darf, zumal diese Classe allermeist anderwärts im Genusse

des Aktivbürgerrechts stehen wird; bei der Classe I, 3. genießen

Nichtkantonsbürger keine politischen Rechte, bezüglich der

Kantonsbürger ist nicht genau gesagt, ob sie an ihrem momentanen

Domicil Stimm- und Wahlrecht genießen oder nur in der

Gemeinde, wo sie ihr regelmäßiges Domicil haben. Die
Versassung redet von „stimmfähigen Gemeindsbewohnern". Für
die Landsgemeinde kann diese Frage natürlich nicht aufgeworfen
werden. Die Classe II, 1. stimmt, sofern sie aus Kantonsbürgern

besteht, an der Landsgemeinde und an der Gemeinde ihres
Wohnorts, Nichtkantonsbürger dieser Classe genießen kein Stimmrecht

und ebensowenig die, welche zur Classe II, 2. gehören.

Die Landsteuer (Kantonssteuer) entrichtet Classe I, I. von
allem Vermögen, Classe I, 2. von dem in Nidwalden befindlichen
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Vermögen. Dasselbe Verhältniß findet statt betreffend die

Gemeindesteuer für die polizeiliche Administration und die Schule
der Einwohnergemeinde. Bei den übrigen Classen steuert der

Nichtkantonsbürger nicht, betreffend die Kantonsbürger ist nur
die Frage von Interesse, an welche Gemeinde der Betreffende

zu steuern habe. Indessen giebt hier kaum der Fall zu Zweifel

Anlaß, wo Sennen einen Sommer oder Winter durch in
einer anderen als ihrer gewöhnlichen Wohngemeinde Käserei,
treiben und sich während dieser Zeit verheirathen, in welchem

Falle nicht eine Vermögens- sondern eine Personalabgabe an
die Gemeindeschule entrichtet werden muß. In jüngster Zeit
wurde entschieden, daß in diesem Falle die Gemeinde des

momentanen Aufenthaltes die Steuer zu beziehen habe.

Bezüglich des Stimmrechtes in kirchlichen Dingen und

Entrichtung der Kirchensteuer gilt im Allgemeinen ebenfalls wie

bei der Land- und Gemeindesteuer das Princip des Domicils,
nur die Classe II, I. zahlt die Steuer an die Heimathsgemeinde.

Während solcher Art für Entrichtung der polizeilichen und

Kirchensteuern der Hauptsache nach der Grundsatz des Domicils
zur Anwendung kommt, so herrscht das umgekehrte Princip
betreffend Armenberechtigung und Armensteuer. Diese wird,
wie immer das Domicil sich ändern mag, immer an die

Heimathgemeinde entrichtet und einzig von derselben hat der

Betreffende Unterstützung im Armuthsfalle zu erwarten.
Das Vermögen moralischer Personen, welche keine

Armenberechtigung haben, aber doch die Armensteuer entrichten müssen,

entrichtet die Steuer da, wo diese Körperschaften sind, z. B-
die Schützengesellschast von Staus an die Armenverwaltung von
Staus, die Genossengemeinde (Bürger-Corporation) von Stans
ebendahin u. s. w. Verbreitet sich eine moralische Person über

mehrere Gemeinden, wie z. B. die Alpgenossenschaften, so

entrichtet sie die Armensteuer an die Gemeinde, in der ihr
Vermögen, z. B. die betreffende Alp, liegt.

Bezüglich der Militärpflicht begnügen wir uns, wenn der

Betreffende nachweist, daß er an seinem Domicil Dienst thue.
Rücksichtlich der Wirkung des Domicils für das Forum

zur Beurtheilung von Verbrechen und Vergehen ist durch das
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eidgenössische Auslieferungsgesetz und dessen praktische Anwendung

manigfache Verwirrung entstanden. So wurde im Jahr
1853 ein von einem Obwaldner aus Nidwaldnergebiet verübter

Todtschlag durch Entscheid des Bundesrathes an die Gerichte

von Obwalden zur Untersuchung und Beurtheilung überwiesen,

während hinwieder Obwalden Bürger von Nidwalden, die in
Nidwalden domicilieren, wegen geringfügiger Polizeivergehen,
die auf Obwaldnergebiet erfolgen, ebenfalls dort beurtheilt.

es> St. Gallen.

Referent Herr Landammann Curti.
1. Was gehört zum Begriffe des rechtlichen Do-

micils?
Die Niederlassung ist nach den Grundideen der St. Gallischen

Verfassung, Gesetzgebung und Praxis der feste Wohnsitz

(die haushäb'liche Anjaßigkeit) an einem gegebenen Orte,
um hier und von hier aus seine privatliche und bürgerliche
Existenz und Wirksamkeit zu haben und zu entwickeln.

In der Niederlassung des Hausvaters ist auch diejenige
seiner Familie inbegriffen.

Das Wesentliche daher bei der Niederlassung ist der feste

Wohnsitz und die Stellung der Person unter die Herrschaft

der Einrichtungen und Gesetze dieses Wohnsitzes.
Dieses gilt — mit einer einzigen unten besonders zu

berührenden Ausnahme — von dem ganzen privatrechtlichen
und politischen Sein und Thun des Niedergelassenen
sowie seiner Angehörigen.

Der Niedergelassene lebt daher am Orte der Niederlassung
mit seiner Familie, haushaltet hier, betreibt hier seinen Ge-
werb oder Beruf, haftet hier für seine privatrechtlichen
Verpflichtungen, übt hier seine politischen Rechte und leistet hier
mit seiner Person sowohl als mit seinem Vermögen seinen Beitrag

an die öffentlichen Lasten.
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Ohne selbständigen Haushalt oder Gewerbsbetrieb

giebt es keine Niederlassung; dieser selbständige Haushalt oder

Gewerbsbetrieb sind die Kriterien des sesten Wohnsitzes.
Deßwegen giebt es aber auch nur eine wirkliche Niederlassung;
eine zweifache oder doppelte ist nach allem Obigen unmöglich.

Wer keine selbständige oder in der des selbständigen Mannes

inbegriffene Existenz hat, ist am Wohnorte bloßer
Aufenthalter und steht daher nur soweit unter dem Gesetze

desselben als auch schon der bloße Aufenthalt, z. B. für kontrahierte

Schulden, es von selbst mit sich bringt.
Als fest wohnhaft wird der Aufenthalter in der Heimath

angesehen, und steht daher für alle Beziehungen des privatrechtlichen

und politischen Seins, soweit sie neben dem momentanen

anderweitigen Ausenthalt als statthaft erscheinen, unter den

Gesetzen der Heimath. — So namentlich in vormundschastlicher

Beziehung rücksichtlich der Steuerpflicht, dem Stimmrecht w.

Art. 31 und 33 der Kantonsverfassung.

Jene Ausnahme betrifft ausschließlich den eigentlichen
bürgerrechtlichen Verband, das ortsbürgerliche.Heimathrecht und
das Kantonsbürgerrecht.

Dieses wechselt mit keiner anderwärtigen Niederlassung,
sondern bleibt davon vollkommen unberührt, es ändert nur mit
seinem Aufhören selbst, durch wirklichen Verzicht bei der

Erwerbung eines anderwärtigen Bürgerrechtes.

Das Bürgerrecht ist der Titel zum Erwerb der anderwärtigen

Niederlassung, kann aber weder ein Hinderniß derselben

bilden, noch sie durch eine konkurrierende Ansprache beschweren;

das Bürgerrecht schläft rückflchtlich aller privatrechtlichen und

politischen Wirkungen oder Beziehungen während der Dauer
der anderwärtigen Niederlassung zu Gunsten des Niederlassungsortes.

Nur für das Bürgerrecht selbst — Erwerbung, Uebertra-

gung und Verlust desselben — bleibt das Recht (Gesetz und

Forum) der Heimath.

Deßwegen unterliegt die Bewilligung der Verheirathung
des auswärtig Niedergelassenen oder die Anerkennung seiner
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Ehe immerhin der Heimathsbehörde, nicht aber der Entscheid
über das Forumrecht während der Ehe oder über deren Trennung.

Das ist das Niederlassungsrecht des St. Gallers in St.
Gallen; das ist auch das Niederlassungsrecht des Schweizers
im Kanton, mit der einzigen Beschränkung, daß das Stimmrecht

in kantonalen und Gemeindeangelegenheiten erst nach

einem längern Aufenthalte ausgeübt werden kann, dessen Dauer
die Gesetzgebung bestimmt, aber nicht über ein Jahr ausdehnen

darf. Das Stimmrecht in eidgenössischen Angelegenheiten richtet

sich nach den Vorschriften des Bundes (Art. 22 der Verfasst).
Unter Gemeindeangelegenheiten sind nur diejenigen der

„politischen Gemeinden" (für die allgemeinen polizeilichen
Zwecke) sowie der Schul- und Kirchgemeinden verstanden;
in den sogenannten Ortsgemeindcn (Corporations der Heimaths-
genossen) sind nur die Ortsbürger stimmfähig. Die Trennung
in „politische" Ortsgcmeinden ist im Kanton seit der ersten

Konstituierung desselben durchgeführt und hat mit der neuen
Versassung (vom 17. November 186t) die vollständigste Ausprägung
erhalten, indem nun Schule und Kirche (für die obligatorischen
Aufgaben derselben) als gemein öffentliche Zwecke anerkannt

und die Ortsgemeinden daher auf die exclusiv genossenschaftlichen

Verhältnisse zurückverwiesen sind.

Der Hauptausfluß des Ortsbürgerrechtes ist die Garantie
für eine humane Existenz, das Armenrecht; dieses hat ein Jeder
nur in der Heimath anzusprechen. Der Niedergelassene kann

daher im Verarmungssalle in die Heimath zurückgewiesen werden.

Die Ausgaben dafür werden voraus aus den bezüglichen

Stiftungen bestritten, welche überall vorhanden sind und
fortwährend vermehrt werden (durch die Heirathstaxe, welche jeder

Bürger vor der Verehlichung erlegen muß, durch Nachsteuern,

Einkaufsgelder, freie Gaben w.). Soweit aber die Erträgnisse

der Stiftungen nicht ausreichen, sind die politischen
Gemeinden für das Deficit der Armenrechnungen steuerpflichtig,
indem man die gesammte Einwohnerschaft einer Gemeinde dabei

interessiert betrachtete, dem Bettel zu begegnen, und von
der Ortsgenossenschast für ihre Armen, obwohl es nur Orts-

Zeitschnst f. schweiz. Recht. XIII. I. (1) 7
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burger sind, keine weitere Leistung verlangt, als die Verabreichung

des Zinsertrags der betreffenden Fonds.
Muß eine politische Gemeinde für Armenzwecke Steuern

erheben, so ist die Behörde derselben, der Gemeinderath, auch

berechtigt die Verwaltung des Armenwesens selbst in die Hand
zu nehmen.

2. Wie wird das rechtliche Domicil erworben,
verloren und übertragen?

Zum Erwerb der Niederlassung gehört nach Obigem, daß

man seinen festen ordentlichen Wohnsitz in einer Gemeinde nehme,

sich darin haushäblich ansäßig mache, zu welchem Zwecke die

betreffenden Ausweisschriften voraus erlegt sein müssen. Die
zu entrichtende Gebühr hält sich innert den Vorschriften des

betreffenden Bundesgesetzes.

Ausgeschlossen vom Rechte, eine Niederlassung frei zu

nehmen, sind nur diejenigen, welche die Verfassung auch vom Rechte

der Stimmfähigkeit ausschließt (namentlich Art. 30 und 34 der

Verfassung).
Die Niederlassung ist durch keine Zeit beschränkt, sondern

geht beim Todesfall auch auf die Familie für so lange über,
als diese in gemeinschaftlicher Haushaltung bleibt.

Das Recht kann aber dem Niedergelassenen entzogen werden,

sobald er die dafür erforderlichen Eigenschaften zu besitzen

aufhört, oder außer Standes ist, sich und die Seinigen
selbständig zu ernähren. Ueberhaupt richtet sich das Niederlassungsrecht

des Schweizers zunächst nach den Vorschriften des Bundes

(Art. 34 der Verfassung).

3. Welches sind seine verschiedenen Wirkungen
mit Rücksicht auf das Privatrecht?

Diese Frage ist durch die Bemerkungen unter l. bereits

erledigt. Der St. Gallische Niedergelassene tritt in
privatrechtlicher Hinsicht einfach unter die Jurisdiktion des Nie-

derlassungsortcs und das gilt nicht nur für persönliche

Obligationsverhältnisse, den Civilprozeß, den Schuldentrieb und

den Fall des Concurses, sondern namentlich auch in allen jenen
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Beziehungen, welche vorzüglich der Gegenstand der eidgenössischen

Controverse» und durch Sonderconcordate einer Anzahl
der Kantone beschlagen waren (Ehe- und Erbrecht sowie das

Vormundschaftswesen).
Die Ausnahme, welche nicht sowohl die privatrechtlichen

Verhältnisse der Ehegatten als die bürgerrechtliche Eingehung
der Ehe betrifft, ist oben gleichfalls berührt.

4. Welches ist sein Einfluß mit Rücksicht auf das
öffentliche Recht?

Auch diese Frage ist oben bereits beantwortet. Der schweizerische

Niedergelassene tritt ganz gleich den St. Gallischen in
alle politischen Befugnisse und Pflichten des Bürgers ein,

ausgenommen das ortsbürgerliche oder genossenschaftliche

Verhältniß, welchem er fremd bleibt, mit der Beschränkung, daß

er in die Stimm- und Wahlfähigkeit erst nach einer bestimmten

Zeitdauer eintritt, welche das Gesetz nicht über ein Jahr
ausdehnen darf, gegenwärtig aber wirklich auf ein Jahr fixiert
ist.

Er ist daher Mitglied der politischen, der Kirchen- und

Schulgemeinde, und trägt als solches alle Lasten derselben,
sowie die des Kantons mit, ist aber auch in denselben stimmfähig
und in jede Behörde und zu allen Aemtern gleich den Kantonsbürgern

wählbar, welche durch dieselben bestellt werden, oder

aus den Wahlen derselben weiter indirekte hervorgehen. Dahin
gehören alle Kantons- und Bezirksbehörden und Beamten, die

Beamten der politischen Gemeinde, die Schulbehörden, sowie
die kirchlichen Behörden der betreffenden Corporation. Die
Beziehungen zur Heimath dagegen ruhen.

Im Grunde und Wesen ist daher das St. Gallische
Niederlassungsrecht eigentlich und vollständig die privatrechtlichc
und politische Gleichstellung des Niedergelassenen mit dem Bürger,

indem die obberührten Ausnahmen (rücksichtlich der

Erhaltung des heimathlichen Bürgerrechts des Niedergelassenen

und seines Nichteintrittes in die genossenschaftlichen Beziehungen
am Wohnorte) nicht sowohl Ausnahmen als natürliche Folgen
der Regel sind. Der im Kanton niedergelassene Schweizer heißt
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und ist in Wahrheit „Aktivbürger". Sein
Schweizerbürgerrecht kommt hier in Kraft und Ausübung, nicht

nur in den kantonalen, sondern auch in den politischen
Gemeindeverhältnissen.

Das örtliche oder Kantonsbürgerrecht erleidet dadurch auch

keine Verkümmerung, sondern erhält im Gegentheil einen

erhöhten Werth; es wird in Wahrheit zum Schweizerbürgerrecht
erhoben — ganz im Sinne der Art. 43, 42, 41 der

Bundesverfassung, wonach das Bürgerrecht des Schweizers unverwirk-
bar heilig bleibt, und als wesentlichsten Ausfluß das Recht der

freien Niederlassung im ganzen Vaterlande und mit der

Bedingung in sich trägt, daß der niedergelassene Schweizer mit
den niedergelassenen Kantonsbürgern gleichberechtigt sein müsse.

Das St. Gallische Recht hat diese Gleichstellung nur auch auf
die Gemeindeverhältnisse ausgedehnt, soweit fie politischer und

nicht ausschließlich bloß ökonomisch-genossenschaftlicher Natur
sind." Daß die Stellung des Niedergelassenen damit möglichst

angenehm gemacht wird (bei der eigentlichen Gleichstellung mit
dem Ortsbürger trägt man auch willig die Lasten der

Niederlassungsgemeinde mit), und daß damit dem weitesten Aufschwung
der Niederlassung, der ausgedehntesten Mischung der Bevölkerung

gerufen werde, bedarf wohl keiner weitern Andeutung.

Das öffentliche Recht des Bundes aber müßte sich in allen
interkantonalen Verhältnissen, welche sich auf die Rechtsstellung
der Niedergelassenen beziehen, äußerst einfach gestalten, wenn
die gleichen Grundsätze zur allgemeinen Geltung gebracht werden

könnten.

Die Anstünde, welche sich dagegen erhoben, dürften wohl
bald als gehalt- und haltlos dahinfallen, gleichwie die

Verhältnisse dahingefallen sind, aus denen sie hcrvorgiengcn.

Die Besteuerung der Niedergelassenen am Nieder-
lassuugsorte auch für Gemeinvezwecke wurde bei den letzten

Verhandlungen über die lox vubsia bereits von beiden Räthen als

unvermeidlich und unerläßlich so ziemlich allgemein anerkannt.

Ebenso — wenn riuch gegen vieles Widerstreben — die

Bevormundung des Niedergelassenen am Niederlassungsorte.
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Weil die Jurisdiktion des Niederlassungsortcs über die

Erbfolge nicht anerkannt werden wollte, fiel das ganze Gesetz.

— Prüft man aber bezüglich dieser Materien die Vorschrift
der Bundcsverfassung Art. 48, so ist in der That unerklärlich,
wie man, der Bestimmung dieses Artikels entgegen, irgend
einem Kanton verbieten könnte, sein Civilrecht auch im Capitel
des Erbrechtes aus den Niedergelassenen oder seine Verlassenschaft

anzuwenden.
Daß hingegen die Eingehung der Ehe, soweit die

Aufnahme der Frau und der allfälligen Nachkommen in das

Bürgerrecht des Mannes dadurch betroffen ist, der heimathlichen

Jurisdiktion unterliege, ist oben bemerkt. Streng genommen

gilt dieses jedoch, der Natur der Sache gemäß, nur von der

bürgerrechtlichen Bewilligung zur Eingehung der Ehe;
die civilrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten, Güterrecht:c.,
müssen wieder gemäß der Bestimmung des Art. 48 der

Bundesverfassung der Jurisdiktion des Niederlassungsortes unterliegen
— und es sollte als selbstverständlich anerkannt werden, daß

diese Verhältnisse, wenn sie einmal durch einen gültigen
Ehekontrakt fixiert find, dann auch so fixiert bleiben. Sind sie

aber durch keinen Kontrakt fixiert, so werden sie nach den

Gesetzen des jeweiligen Niederlassungsortes beurtheilt werden müssen.

Auf Scheidungsklagen unter Ehegatten den eben citierten
Artikel der Bundesverfassung nicht anwenden zu wollen, besteht

keinerlei gültiger Grund. Denn diese Klagen sind ja auch

civilrechtlicher Natur und müssen auf dem Wege eines Civilprozcsses

zur Erledigung gebracht werden. Die bürgerrechtlichen
Verhältnisse bleiben dabei vollkommen unberührt und dürfen weder
einen Grund für noch gegen die Scheidung bilden.

Der Natur der Dinge widerstreben oder Gewalt anthun
Zu wollen, kann auch hier nichts helfen.

Zudem sind unsere schweizerischen Verhältnisse so klein,
daß ein Hineintragenwollen eines kantonalen Civilrechtes in
alle andern 23 Kantone resp, die Einführung des Civilrechtes
sller andern 23 Kantonal-Souveränitäten in dem Gebietskreis
jedes einzelnen Kantons (Angesichts der Bedeutung, welche die

Niederlassung bereits gewonnen hat, und noch weiter gewinnen
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muß) als Versuch, in diese Verhältnisse —sit veuia vorbo—
einen Generalwirrwarr herbeizuführen, erscheinen müßte.

Die Verweisung aber streitender Eheleute an ein anderes

Forum, als das ihres Wohnortes, wäre nicht nur von allseitigen

Jnconvenienzen unzertrennlich; sie verstößt gegen das
Recht der Betheiligten, welche befugt sind, den Richter
des Ortes der Niederlassung als ihren natürlichen Richter
anzurufen.

I) Nenenburg.

Referent Herr I. Jeanneret.
^.vaut 1854 ls, coutume lstsuclrâtsloiss reconnaissait

los priucipos gsuoraux clu Droit commun. >— Voutslois oils
avait iutroàuit uuo mocliticatiou importants ou taisant pro-
valoir lo Princips cls territorialité, à l'ôgarcl âss Luissos
ob strangers clomicilios staus notrs Danton. lstotrs Doàs
ào 1854 a conservé ess règlss, tout su rsprocluisant clans

los -Xrt. 52 à, 61 (Oomicils Vitro III Invro I.) presque tex-
tusllomsnt lss articlss à socls Dlapolson.

1« /les saractsrös gAt eousiîtàceut! cfomicifs

D'art. 52 (O. D.) àotinit ls cìomioils cls lu maulers sur-
vante:

»Do (lomioils cls foecfö c^uant à l'exercice <ls

»ses clroits civils ost au lieu ou oils a sou principal sta-
»lstissemont.«

Do coäe lstouclaâtelois a sulistitus au mot
clu coàs lstapolson (àt. 162) 1s mot ^srscnMö, pour con-
slater czuo 1s lstoucdâtolois, lo Luisss ot 1'stranger sout sou-
mis ousuito cle lour clomisilo aux mômes lois civiles saus
clistiustiou à'origins, st msttro ainsi ost article ou star-
moule avec l'art. 8 clu c. c. — lstous renvoyons a la rô-

ponso sur la troisième question ce cpie nous aurons à ào
au sugst cls cot àt. 8 cls notre Doclo.
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l0os caractères constitutifs àu àoinicilo sout àonc los
inôinos quo coux aànris par Is, l0óZislation ot la àurispru-
àonco lran^aisos.

3° 65î!-06 MS is ciomiciis s'asMisri, SS/isrZ
si ss irK>îSP0riS.^

1^0 àoinicilo s'acquiert, COINWO on ?ranco, par lo /mi
<lo l'lialntation reeiis avec inisiciio?» cl'/ lixor sou principal
ótadlissoniont. >— (lotto iutoutiou pout rósultor ou cl'uuo
cissiuraiio»? ecrprssss laits à la communs ou municipalité
clu lióu <1o la rósiàonco <lo tait, ou à clólaut clo àóclara-
tiou expresse, ào oircâsimîses àsssss à l'apxróciation
clu àuZo.

I^o àomicilo so irmîs^oris ot l'ancion àomicilo so /zsrci

par los mémos circonstances clo lait ot cl'iutoutiou o. à cl.

par lo ckanASmont à'liaditation róollo àans uu autro liou
avec iutoutiou cl'/ ilxor lo sièZo principal clo sos allairos.
— Ilintontion àu clcanZomont results cl'uuo clóclaratiou

oxprosso laits tant à la communs ou ruuuicipalitó clu lion
Mo l'on quitto qu'à collo <1u liou ou l'on aura trauslóró
sou àomicilo.

Dans la pratique, la clóclaratiou cl'acquisition cl'uu

nouveau àomicilo consists: à'uno part clans lo clópôt clu

psriuis cis sH'oîcr ou ci'siaWssemsni lait par lo Äcisss ou
l'^WrsMpsr à l'autoritó municipals ou communale coulor-
moment aux lois clo?olico; cl'autro part par lo retrait
clos inêiuos papiers «los mains clo l'autoritó clu liou quo lo
Luisso ou l'LtrauZor vout quitter.

^lous rappelons, ou passant, quo lo Luisso et l'Ltran-
Zor no pouvont olztouir lo permis «lo se^'oêcr ou ä'eiaöiisss-
men/ quo sur clópôt ào sou acts ci'sriMîê ou isAiàaà'on,
lait à la kolico contrais àu (lautou.

?our lo ^Vsîcs/tKisiois, Mi rssicis àiîs «ms commis
ài/srsnis ^s ssiis cio»i ii à sripàmrs, la àóclaration
^'acquisition cl'uu nouveau cloiuicilo s'opérs par lo clópôt,
en wains clo l'autoritó locale, ào son «sis ci'oripàs contre
lequol cotte autorité lui àólivro un ^>sr?i^is ci'^a^^aàlnî
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valabls ssulsmsnt pour Is, communs ou munieipalits oû il
vsut rssi6sr, à par Is retrait cls son acts 6'origins 6u
lisa M'il aban6onns.

b,s bisnobâtslois Aî» rêsicfs àns s« comMNne c^'oriAins,
n'sst tsnu à ausuns cls ess jormalitss st clss lors sou cls-
ruieils s'etablit par sa ssuls àààn joints au tait cls

rssiàss ^?ersonnà/ s'il zr a clouts, Is blsucbâtslois est
6omicilis clans la eonnnuns ou munieipalits oû il pazrs sss

impôts.
?our l'intslligsnce clss règles ei-àsssus nous clsvons

sxplicfusr:
a) Ms lss psrmis 6s séjour st ci'àlàsemsnck sont

clslivrss aux Luissss st litrangsrs par l'autorits eantonals.
lin vertu âs sss psrmis ils peuvent rssiàsr 6ans touts
l'stsnclus clu (lanton, inais sont eontraints à'obtsnir sn
outrs àss autorités loealss zen permis cf'àûàá'on.

lz) Ms si la loi parls 6s Mnnisix>ck?i^6 ou commons,
e'sst parcsMs 6ans notrs (lanton la corporation 6ss

lialntans (Munisipcâfs) connus autorité 6s ?olics n'sxists
pas partout; oû slls est staûlis slls rsvst toutes lss
attributions cls polies, st la commnns (corporation 6ss bisucliâ-
tslois originaires 6u lieu) n'est plus M'uns corporation
jouissant 6s sss biens, st sntrstsnant sss pauvrss etc.
Dans lss villss ou villages oû la municipalité n'sxists pas,
la somMnns rsvst toutes lss jonctions 6'autorits 6s l?o-
lies ste.

lin outre 6s ess rsglss générales 1s co6s a 6stsrmins
Is cloinicils 6u jonctionnairs; si lss jonctions publiques
sont I-ermanen^ss, ou si la àrês sn s,?f ^rês lboi,
Is 6ornicils est au lisu oû sss jonctions l'appsllsnt à rssi-
6sr (àt. 57); si lss jonctions ns sont MS àMoraû'es, ls
clomicils n'sst pas cbangs, à inoins 6'uns intention con-
traire manifestes par ls jonetionnairs.

3° soni^ ^ss càsrs e/s^s à ànn'eiêô «n Foinck
âs vne à Frius?
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Hier folgt die im Referat von Herrn Gaulis (oben Seite

23—26) angeführte Darstellung. Dann fahrt der Neuenburger
Bericht fort:

Dans un autrs sons la loi l^ouclrâtoloiss du domicile
reçoit uns exception ponr lös üoucbatolois ssulsmont tors
môme qu'ils no sont pas domiciliés dans lo Danton. D'ar-
ticls 1141 à Dode proscrit qu'à moins do conventions
contraires, ot MA?- ?es s/lsîis eiviis quo ls mariage cl'uu
Xsucbâtolois pout déployer àrs sa ^àis, Is regime els

In communants cloit strs observe st ainsi sorvir els règle
aux droits ds sss boritiors st surtout cts la veuve survivants.

Do principe cls territorialité ou cls la Doi du domicils
a toufours sto rnaintsnuo par 1s Danton ds lstsucbâtsl dans
les discussions dos divers concordats quo los Dantons
Fuisses ont laits sntr'oux. Houcbâtsl a déclaré quo pour
los tutollos st curatollos dos ressortissans d'autros Dantons

il prendra los inornos inosuros qu'à l'ègarcl do sss rossor-
tissans (Doncordat du 15 duillst 1822. ll. p. 34).

bisucbàtsl a regste lo concordat rslatik aux Droits do

Fuccsssion (Doncordat du 15 -luiIlot 1822. II. p. 36).

Il a reserve l'autoritô du luge du doinicils pour lss
lzions des Fuisses divorces ou séparés (Doncordat du 61uillot
1821. II. x. 39).

Nais coinino nous l'avons dit plus Iraut la déclaration
du Danton do bioucbàtol à l'sgard do co concordat a sts
modidèo par l'introduction do l'art. 213 du Dodo civil.

Hou s n'avons pas besoin do rappeler qus la loi du
doinicils maintenus à l'égard do tous lss résidants Fuisses
ou Dtrangors par ls Dodo civil bioucbâtelois, doit coder
devant les règles des traités internationaux conclus entre
la Fuisse et les Dtats strangers. D'ost ainsi quo pour
u'on citer qu'un exemple, d'après l'art. Ill § III du traits
de 1828 sntro la Dranco st la Fuisse los contestations ro-
iativos à la succession d'un lrantzais decode on Fuisse
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fbîsucbâtsl) doivent être portées devant Is Aigs à dernier
domicile à dstunt en Drance sie.

4° HmeKs ss^ î'imMsmos à à mes

à DlroÄ

Dn Droit prives Da legislation llsucbâtsloiss ne re-
connait que ?s ciomiei?6/ toute personne quelque soit sa

profession, est par le seul tait de su rêsÂsmrs sur le territoire

Xsucbâtslois au l> suedes de tous les droits civils.
Nais le droit public l^eucbâtslois qui reposait auoisu-

ueiueut sur le doiuioile civil, a vu s'introduire par l'in-
duencs de la constitution st des lois fédérales une distine-
tion importants entre le D>oMieÄs öit et lors
même que nous n'avons pas encore uns definition precise
st legale de ô'AàMâssmem^ nous ne pouvons méconnaître
les consequences importantes qui en découlent tant au point
de vus des droits que des obligations des Luisses d'autres
(lantons.

(Zu'il me soit psrmis pour taire saisir ce que la pra-
tique bleucbâteloiss entend sous le nom
de remonter aux dispositions des lois fédérales.

Des art. 41 st 42 de la (lonstitution federals ont rs-
connu 1s droit de libre établissement des Luisses, l'êgalits
des Fuisses àMs avec ceux du (lanton d'origine, pour
tous les rapports du Droit public. Des dispositions con-
stitutionnsllss ont laisse le soin aux legislations cantonales
de dednir ê'àîàssMsà

Da Doi du 27 là 1856 sur les psrmis de séjour et
d'etablisssmsnt admet dans son art. I deux espèces de

permis:
»1. De permis de séjour temporaire dont la dures

»est ii'mm «m.

»2. De permis d'etablisssmsnt dont la dures est de

»gmàe aus.«
Dans l'art. 5 elle que 1s Luisss ou l'Dtranger

qui veut continuer à résider dans le canton à l'expiration
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Zu xsrinis tsmxoruirs ss munisss àn permis Â'à-
Mssemeà

à'out Luisss, tout strunZsr sst àono, uxrss uu un Zs

ss^jour, rsxuts st us xsut rssiàsr àuns Is ounton

M'u ostts oouâitiou.
D'urt. 30 às lu Oonstitution ountonuls Zu 21 Xovsinbrs

1858 ^n'nne s'eA?era ?ss conâà'ens c?s ê's^adêis-

semsnt. D'art. I às lu Doi slsotoruls àu 30 Uovsnabrs 1858

u àstsrnains >—-, M'sn uttsnàunt czus lu loi uit rsZls lss
conc7Äions FÄaö?issöMön^, sst rsxuts àM »tout Luisss

»Mi rôsiàs àuns 1s Ounton su vsrtu à'un psrinis àout lu
»àurss e^cèàe « au.«

Ou oomins ls Luisss, Mi veut rssiàsr àuus ls ouutou
Zg Usuobâtsl, obtisut à'uborà un xsrinis às sHour tsin-
xoruirs àont lu àurss sst öxss à un un, st ensuits sst

àn às Ls inunir à'un permis à'stublisssinsnt, ooinins sn
outrs nous n'uvons xus snoors às loi Mi uit inis à sxsou-
tion l'urt. 30 às notrs Oonstitution, il sn results MS ls
Luisss sst rchin^e suns uutrs oonàition à'sxsroios
à'inàustris, ou às xroisssion inàsxsnàunts sto., àss M'il
est ckomieiiis ou en sêMnr cksxnis nue annês àns êe Oan-
^on. Uous avons àss lors raison às àirs MS l'stublisss-
rnsnt st lss àroits Mi sn àsooulsnt xour les Luissss leur
sont uoMis u tsnsur àss urt. 41 st 42 às lu Oonstitution
tsàsrule Mrss nn ss/onr àm un.

l^ous voulons inuintsnunt xusssr sn revus lss àivsrsss
UMlioutions às oss prinoixss, st lss nioàitioutions Ms czusl-
Mss lois sxsoiulss ont uxxortsss st à'uborà Munt aux
Droits àss Luissss.

7) Droits àetorans? ?ss c^àes eaànàs. Dss
suisses à'Mrss l'urt. 30 às lu Oonstitution âZss às 20 uns
dévolus, nés àns ?e Oanìà ou Mi ssruisnt àè^is, oss
âsrnisrs uxrss à-r ans às sHour, sont slsotsurs.

D'uxrss l'urt. 31 tout slsotsur ûZs às ninA^-à^ ans
^êno?ns est sliZibls.

II luut Ms lss Luissss xour strs slsotsurs st sliZiblss
Orunà Oonssil, uisnt un xsrmis à'stublissswsnt àont
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lg. clurss sxescls nn an, es c^ni scfnivant aux c(eW a»s cks

se/oî«r. 1/otal>Iissomsnt cloit clone clursr âspnis nn an an
moins. -—- Nais Is Lnisss ne e(ans (e <?an(on c^ui ss ssrait
alrssnts stzcrsntrs, sst slsetsnr eomms tont Xsuelrâtslois,
clss Is ^'onr on il vient äs nonvsan öxsr son clomieils äans
ls (lanton.

L) Droà e(ee(oraaa? Lioar (es «Faires M«cnie^)«(ss.

O'aprss l'art. 19 cls la lol municipals lss Fuisses ont âroit
cl'assistsr clans lss asssmdlsss gsnsralss cls 1a municipalité:

a) ll/onscfn'ils jouissent cls lsnrs clroits sleetoranx à

tsnsnr cls 1a (lonstitntion eantonals (ant. 30) st sont clo-

mieiliss Repais (rois mois àns (s rssscn( c(e à M«nieîFa(i(s.
l^a eonclltion sst cl'ôtrs rssiclant clspnis (rois ?nois an

moins clans la circonscription municipals pour obtenir lss
clroits slsetoraux.

b) lborsc^n'ils ont 20 ans révolus, azcant moàs c(s c(sacr

ans cls ss)onr, Mr(e»rs àn permis c('s(a(c(issöMött(mais
clans es eas ils «Zoivsnt avoir lsnr clomieils clans 1s ressort
municipal citais â an a» moins.

^.insi lss Lnissss eoneonrsnt eomms membres cls l'as-
ssmblss gsnsrals cls la municipalité à tontes lss sise-

tions et clslibsrations, clss qu'ils ont nn permis cl'stablis-
ssmsnt. b,a cliâsrsnes c^ni exists sntrs lsnrs clroits en
?na(iere ^>o(i(i^ae (Msetions au (llranà (lonssil) st lsnrs
clroits sn matisrs manieipa(s, e'sst c^ns àans ls premier
eas ils sont tsnus à càcr ans à sH'onr, et clans ls sseoncl

eas, ils sont slsetsnrs après nn an ssulsmsnt.
lünbn lss Lnissss slsetsnrs municipaux sont eligible«

clans tons lss (lonssils clss municipalités, eomms lss Nsn-
ebâtslois, moyennant strs e(ee(6nrs, st avoir ninA(-einA ans
rercàs (^rt. 22 loi municipale.).

Z) Droits à A^sses cians (ss araires eommanaios.
Dans tontes lss villes, villages ste., on la municipalité
(o. à cl. Corporation clss babitans sans clistinetion cl'origins)
n'existe pas, st on clss lors la eommnne (corporation Zss

l^snelrâtslois originaires) rsvst tontss lss attributions cls

lColies locals etc., Is Luisss a, eomms tons lss babitans
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à ressort communal, Is äroit äs prsnärs part aux as-
ssmdlsss clss uou-oo??êmmnsr«, pour adopter, rs-
)stsr, ou moäidsr Is duäZst äs l'autorité communale c^ui

aurait pour dut ä'impossr uns càrFS Wêicoug'uo aux da-
ditans äs la communs.

^4r^. L6 L7 äs la doi sur lss communss äu 30 Nars
1849 st décret interprétatif cls ess articles äs ldoi äu 27

Lsptsmdrs 1850.

dlous pouvons conclurs às l'sxposs c^ui prscscls c^us
lss Fuisses sont rsFuäes à àss conâitions disn autrs-
ment tavoradlss Ws us 1s prévoient lss art. 41 st 42 äs
la Constitution tsäsrals st l'interprstation donnes à css

dispositions par lss autorités lsàsralss.
d>os ssulss conâitions excess pour lss Luissss äans

notrs (lanton sont lss äöW ans äs «Hour pour lss atlairss
cantonales st ?Wî äs «Hour pour lss atkaires municipales;
pour tout ls rests ils sont assimiles aux dlsucdâtslois; snliu
^ss suisses uss àus /s ec»äou sont traites à l'sZal äss

dlsucdâtslois st ns sont astreints à aucunes äss conâitions
cl'stadlisssmsnt.

0Lllk^II0N8 M8 8III88L8.

7) si! lT'a-rs«.

O'aprss la loi äu 10 Nars 1863 l'impôt äirsct âs
l'Ltat sur la fortune st ls rsvsnu est clû par tous lss
dlsucdâtslois, Fuisses st dltrangsrs, Mi cm5 äoiuisÄs äans
ls (lanton au moment clu recensement äs la population
(àt. 11). (ls recensement ss lait cdac^us annss äans la
premiers <zuin?ains äs äanvisr.

Font rHzu^ss äomioi^e« st soumis à l'impôt tout dlsu-
odâtslois, c^usl^us soit la äurss äs sa rêsiâsncs, st tous
suisses ou lltranZsrs, c^ui resident äans ls (lauten su vsrtu
ä'uu äs «Hour (àt. 12). Ilout citoyen dlsucdâte-
lois ou Luisss c^ui a oberes sss äro^s L?o?ià'Mss äans ls
Canton est ^ou/ours repuîls âomioâ'o st doit paz^sr lss im-
Ms (àt. 14).



Referat

Lss reZlss cfui sont u6iuisss xour l'iiuxôt 6irset 6s
l'Ltut sout uussi eellss cfui redissent lös ZÄ-res MîàeG»às,
iiuposêes aux lilsuedûtelois, Fuisses et LtrullAsrs (àt. 7

Loi uiuuieixule).
L'iurxôt studli pur lu loi clu 18 Lepterudre 1868 sur

^es MLcessàîs Âo»?Kào?ts I>cutr eaASS 6s st e»à v?/s
est xer^u sur toutes les sueesssious ouvertes 6uus le tluu-
tou st 6ss lors sur osllss clss Fuisses cfui sout 6oiuiei-
lies; il ue s'êteucl pus uux iruinsudles situes dors clu Luu-
tou ; inuis xur ooutre le clroit sueeessit ost xer^u sur les
iuuueudlss situes cluus le (luutou lors même c^ue lu sue-
esssiou s'ouvre dors cls uotre territoire, Lu quotité clu

6roit à xsresvoir est àêteruiines xur les clevres 6s xursuts
suus 6istiuotiou 6e lu nationalité 6u 6etuut, dlsuedâtslois,
Fuisse ou LtruuZsr (^.rt. 5 et 7 6e lu Loi).

L) L'srvioe MÂàirs.
Lu Loi 1e6eruls sur l'orAUnisution uailituirs (^.rt. 144)

exiZs Me le Fuisse servs 6uus le Luutou ou il ssìt àM.
luart. I 6s uotre Loi inilituirs 6u 27 Leesiudre 1861 re-
xro6uit lu urêws 6isxositiou:

»lout oito^eu dleuollûtelois et tout eito^su
»6uus le (luutou est teuu uu service ruilituirs 6ss l'ûZo
»6e 19 uus révolus )uscju'u l'âZe 6s 44 uus rsvolus.«

Les odurAss clu servies uailituirs oousistsut soit 6uus
lu L?rôsàà'o^ à serm'es ucà/, soit 6uus le xuz-'siusut 6e
lu às

Loiurue lu leZislutiou dlsuedûteloiss clouue uu teriue
àè^ssems^ uu ssus «lill'ereut 6e eelui cfui est ucliuis 6uus
lu xluxurt 6es (lantons, le Fuisse est teuu 6uus uotre
(luutou u satisfaire uux edurZes uiilituires a^rès â « à

xuree^u'uxrss eetts aunes il 6oit être xorteur 6'un
permis

II s'est sieve clsruisrsureut uu ooullit sutrs uotre (lau-
tou et eelui 6e Lerne uu su)et 6e l'iuterxretutiou 6e eette
Loi. Le euutou cle Lerne estiius e^us ses ressortissants
sout astreints à Neuedâtsl à 6ss edurAss inilituires c^u'il

u'imxoss xus uux lûeuoliûtslois cluus sou (luutou et ^u'uiusi
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il u iuoZulito outro los Doruois st los l^ouolrûtolois. Do
Doussil toclorul tout ou rsoouuuissuut 6uus sou urrôt c^uo
los àoux Duutous u'iutorxrotsut xus clo lu
uiôiuo uiuuiörs, M'il ou rosulto uus iuogulito ào xositiou
outro los rossortissuus clo oos âoux Duutous, u luuiutouu
los xrotoutious âu Douvoruouisut clo Xouoàûtol.

Douuuo ootts clooisiou ost clo àuto rooouto ^jo uo xuis
ou luiro ruoutiou c^uo cl'uxrôs uu rosuiuo <^ui u xaru âuus
los ^ouruuux ot c^ui ost xsut-ôtro iuooiuxlot.

^o rao suis xriuoixuloruout uttuol^o u oxxossr lu xosi-
tiou tuito zzur uotro Droit pulzlio uux Kî»ss6s 6?î se/oîcr ou

cluus uotro Duutou. Du iuàic^uuut los àilkorouoos

xsu uoiulzrsusos uvoo lu xositiou clos Uouoliûtelois, ^jo orois
uvoir luit ooiuxrouclrs los äroits ot los obli^utious clo oos

âoruiors; uussi luo puruit-il iuutilo à'outror cluus ào xlus
N'uuàs àsvoloxxoiuouts. il o ruxxollsrui su toriuiuuut Mo
los l^ouolrûtolois out ?s àoÂ Fsàe ?es <^6

êa coMMMîs àout ils sout oriZiuuiros. Do clroit lour ost
uooorclo soit qu'ils rosiàeut ou uou cluus lo rossort ào lu
ooiuiuuuo.
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