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Materialisierung und Internationalisierung 
im Recht der Internationalen Zuständigkeit 

A. Einführung 

D e n Jubilar s c h o n z u B e g i n n d i e s e s B e i t r a g s l o b e n d z u n e n n e n , ist n a c h g e 

r a d e z w i n g e n d : D a ß d i e i n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t h e u t e als e i g e n s t ä n d i g e 

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

g e n d e E n t s c h e i d u n g d e s G r o ß e n Z i v i l s e n a t s v o m 14. 6. 1965, a u s d e r s ich er

g i b t , d a ß d i e B e s c h r ä n k u n g d e r r e v i s i o n s g e r i c h t l i c h e n K o g n i t i o n s k o m p e t e n z 

d u r c h § 5 4 9 A b s . 2 Z P O f ü r d i e i n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t n i c h t gi l t .1 I n s o 

f e r n v e r d a n k t d a s h i e r z u e r ö r t e r n d e T h e m a s e i n e E x i s t e n z z u m i n d e s t a u c h 

d e m B G H . 2 

D a ß s ich d e r B G H t r o t z d e r d a m i t v e r b u n d e n e n M e h r b e l a s t u n g f ü r e i n e 

vo l le r e v i s i o n s g e r i c h t l i c h e K o n t r o l l e d e r i n t e r n a t i o n a l e n Z u s t ä n d i g k e i t en t 

s c h i e d e n h a t , ist v o r a l l e m d e s h a l b h e r v o r h e b e n s w e r t , w e i l d a m i t z u g l e i c h e in 

f ü r d ie f o l g e n d e R e c h t s e n t w i c k l u n g p r ä g e n d e r W e c h s e l d e r B e t r a c h t u n g s w e i s e 

v e r b u n d e n w a r . N o c h in d e n 5 0 e r J a h r e n h a t t e d e r B G H d ie R e g e l n d e s Z u 

s t ä n d i g k e i t s r e c h t s als b l o ß e r e c h t s t e c h n i s c h  f o r m e l l e O r d n u n g s v o r s c h r i f t e n 

e i n g e o r d n e t ; 3 d e m g e g e n ü b e r v o l l z i e h t d ie b e r e i t s e r w ä h n t e E n t s c h e i d u n g 

v o m 14. 6. 1965 d e n g e b o t e n e n U b e r g a n g z u r I n t e r e s s e n  bzw. W e r t u n g s j u r i s 

p r u d e n z . D i e E n t s c h e i d u n g d e s B G H , d u r c h d i e er s i ch e i n e u n b e s c h r ä n k t e 

r e v i s i o n g e r i c h t l i c h e K o n t r o l l e d e r i n t e r n a t i o n a l e n Z u s t ä n d i g k e i t d e u t s c h e r 

G e r i c h t e v o r b e h a l t e n h a t , w a r n a m e n t l i c h in e r s t e r L i n i e d u r c h d i e E r k e n n t 

i B G H Z 4 4 , 4 6 . 
 Im Schr i f t tum grundlegend vor allem Neuner, Internat ionale Zuständigkei t , 

1929; und Pagenstecher, Gerichtsbarkeit und internationale Zuständigkeit als Prozeß
voraussetzungen, RabelsZ 11 (1937), 337. Zusammenfassend zum Beitrag der Rechtspre
chung bei der Entwicklung des Rechts der internat ionalen Zuständigkeit Schütze, Die 
Bedeutung der Rechtsprechung als Rechtsquelle im internat ionalen Zivilprozeßrecht, 
ZVglRWiss 92 (1993), 29, 33 f. 

3 BGH, F a m R Z 1956, 186 (187) BGH, F a m R Z 1956, 223, 224; dagegen Schröder, In
ternat ionale Zuständigkei t , 1971, S. 621; Dessauer, Internat ionales Privatrecht, Ethik 
und Politik, 1986, S. 1016, Fn. 415; Pfeiffer, Internat ionale Zuständigkeit und prozes
suale Gerechtigkeit , 1995, S. 91; ferner zum Gerechtigkeitsgehalt von Zuständigkeits
vorschrif ten auchMese , Doppel funkt ione l le Prozeßhandlungen, 1950, S. 40. 

Originalveröffentlichung in: 50 Jahre Bundesgerichtshof - Festgabe aus der Wissenschaft 
(hrsg. v. Claus-Wilhelm Canaris/Andreas Heldrich/Klaus J. Hopt/Claus Roxin/Karsten Schmidt/
Gunter Widmaier), Band III, Zivilprozeß, Insolvenz, öffentliches Recht, München 2000, 
S. 617-643
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nis veranlaßt, daß die Beurteilung der internationalen Zuständigkeit vor allem 
für die Rechtsschutzinteressen der Parteien, aber auch für etwaige staatliche 

Schutz und Regulierungsziele von erheblicher Bedeutung ist. Zeitlich fällt 
diese Entwicklung zusammen mit der eingehenden Analyse der zuständig
keitsrechtlichen Anknüpfungsinteressen in den Arbeiten von A. Heldrich4 

und J. Schröder.5 Insofern ist das hier zu behandelnde Thema zugleich Aus
druck des fü r die deutsche Rechtskultur prägenden Dialogs zwischen Recht
sprechung und Wissenschaft. In der vorliegenden Festgabe für den Bundes
gerichtshof kann es auch deshalb nicht fehlen. 

Ganz allgemein läßt sich schließlich sagen: Die Regeln der internationalen 
Zuständigkeit beschränken den Tätigkeitsbereich der deutschen Gerichte im 
internationalen Kontext. Wo die Grenze dieses Tätigwerdens liegt, kann für 
alle praktischen Zwecke nur dann einheitlich best immt werden, wenn über 
die Anwendung der maßgeblichen Vorschriften der Bundesgerichtshof als ein

heitliche Auslegungsinstanz wacht. Zudem lassen sich die Grenzen eines 
Tätigwerdens nur dann angemessen best immen, wenn man sich über den 

Sinn derTätigkeit Klarheit verschafft. Wie kaum ein anderes zivilprozessuales 
Problem führ t die Erör te rung der internationalen Zuständigkeit , jener „Kar

dinalfrage" jedes Auslandsrechtsstreits6 hin zu Grundf ragen des Prozeß
rechts.7 Das Ziel, diesen gerecht zu werden, ist daher ganz mit Recht eines 

der erkennbaren Leitmotive der Rechtsprechung des B G H zur internationa

len Zuständigkeit. 
Damit sind die beiden charakteristischen Tendenzen in der Entwicklung 

des Rechts der internationalen Zuständigkeit schon angedeutet: Die Materia
lisierung seiner Auslegung und die Internationalisierung der dabei zugrunde
gelegten Perspektive. Die nachfolgenden Überlegungen un te rnehmen es, 
diese einerseits zu kennzeichnen und zu würdigen, jedoch andererseits — an
hand weniger exemplarischer Fragestellungen  auf mögliche Unzuträglich
keiten bzw. Weiterentwicklungsmöglichkeiten hinzuweisen. 

4 Vor allem Heldrich, Internat ionale Zuständigkei t und anwendbares Recht, 1969; 
ferner den.. Die Frage der internat ionalen Zuständigkeit im Bereich der freiwilligen 
Gerichtsbarkei t , in: Ber. dt. Ges. f.VölkerR Hef t 10,1969, S. 97; den., Die Interessen bei 
der Regelung der internat ionalen Zuständigkei t , in: FS H a n s G. Ficker, 1967, S. 205. 

5 Schröder (o. Fn. 3)  das Werk beruht auf der bereits 1965 fertiggestellten Habilita
t ionsschri f t dieses Autors; ferner^ers . , Die Frage der internat ionalen Zuständigkei t im 
Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkei t , in: Ber. dt. Ges. f. VölkerrR Hef t 10, 1969, 
S. 133. 

6 Kropholler, H a n d b u c h des Internat ionalen Zivilverfahrensrechts, Bd. I, 1982, 
Kap. III, § 1 A I I 3 , R z . 16. 

7 Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 234. 



Materialisierung und Internationalisierung im Recht der Zuständigkeit 619 

B. Tendenz zur Materialisierung 

/. Allgemeine Kennzeichnung 

Daß zu den wesentlichen Entwicklungslinien des Rechts der internationa
len Zuständigkeit dessen Tendenz zur Materialisierung zu zählen ist, zeigen 
bereits die e inführenden Bemerkungen. In diesem Befund mag man zwar 
auch eine generelle Folge des Übergangs von der Begriffsjurisprudenz zur 
Interessen und Wertungsjurisprudenz sehen. Gleichwohl ist es gerechtfertigt, 
diesem Phänomen im Bereich der internationalen Zuständigkeit besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. Charakteristisch für diese ist nämlich ihre 
Verortung an der Grenze zwischen dem Prozeßrecht einerseits und dem 
Internationalen Privatrecht andererseits, also im Grenzbereich zweier Rechts

gebiete, in denen sich die besagte Tendenz mit besonderer Schärfe gezeigt 

hat. 
Im Prozeßrecht ist an die Stelle der Or ient ie rung an dem berühmten Dik

tum Friedrich Steins, „Der Prozeß i s t . . . das t echnische Recht ' in seiner aller
schärfsten Ausprägung, von wechselnden Zweckmäßigkeiten beherrscht, der 

Ewigkeitswerte bar",8 die H inwendung zu den Prinzipien der Verfahrens

gerechtigkeit getreten.9 

Nicht anders liegt es im IPR. Auch hier hat sich eine Betrachtungsweise 
durchgesetzt , die das IPR nicht mehr als ein nur technische Funkt ionen er
füllendes Anknüpfungsrecht sieht, sondern sich den materiellen Wertungs
grundlagen öffnet.1 0 Mit dieser Verschiebung der Betrachtungsweise, die 
allerdings in dem auf Savigny zurückgehenden Prinzip der A n k n ü p f u n g an 

den Sitz des Rechtsverhältnisses" schon angelegt war, ging auch eine Erweite
rung der durch den Gesetzgeber angewandten Regelungstechnik einher. Zu 
den starren Anknüpfungsmomenten sind bewegliche Anknüpfungen im 

Sinne von Anknüpfungslei tern (Arn . 14, 18 EGBGB) und einige general
klauselartig formulierte Ausweichtatbestände hinzugetreten, die sich in 

Art t . 28 Abs. 5, 42, 46 EGBGB finden. Mit dieser Aufzählung ist allerdings 

8 Stein/Juncker, Grundriß des Zivilprozeßrechts und des Konkursrechts, 2. Aufl. 
1924, S. XIV. 

9 Etwa Henckel, Vom Gerechtigkeitsgehalt verfahrensrechtlicher Normen, 1966, 
durchgehend. 

10 Z. B. Kegel, Begriffs- und lnteressenjurisprudenz im IPR, FS Lewald, 1953, 
S. 259. 

11 Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. 8, 1849 (Nachdruck 1961), 
S. 28,108. 
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zugleich der Befund verbunden, daß der Bereich internationalrechtlicher Re

gelungen, in dem der Gesetzgeber auf Generalklauseln zurückgreif t , be

schränkt bleibt. 
Schon im Ausgangspunkt verfehlt wäre es also, aus einer allgemeinen Ten

denz zur Materialisierung auf die Notwendigkei t einer H inwendung zu einer 
generalklauselartigen Regelungstechnik auf allen Gebieten des internationa
len Rechts zu schließen. Ebenso wie für andere Gebiete ist es also auch für das 
Zuständigkeitsrecht eine Frage der  rechtspolitisch oder teleologisch — rich
tigen Ausgestaltung, inwieweit es bei der Verwirklichung seiner Zwecke dem 
Ziel Einzelfallgerechtigkeit durch individuelle Abwägung Vorrang vor dem 
Prinzip der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit durch typisierte Anknüp
fungsmomente einräumt.1 2 

II. Parteibezogene Rechtsschutzinteressen versus 
staatliche Regulierungsziele 

Ein weiteres Grundprob lem, das sich infolge der Materialisierung des Zu

ständigkeitsrechts gestellt hat, ist die Frage, inwieweit das Zuständigkeits
recht außerprozessualen, materiellrechtlichen Regulierungszielen anstelle 
einer Or ient ie rung an Prinzipien der autonomen Zuständigkeitsgerechtigkeit 

folgen kann.1 3 Hier wurde auch im deutschen Schrif t tum in Anlehnung an 
die rechtspolitischen Tendenzen der in den USA (mit wenig überzeugenden 
Ergebnissen) vollzogenen „choice-of-law revolution" die Irrelevanz einer sol
chen Zuständigkeitsgerechtigkeit behauptet und eine Or ien t ie rung an den 
„legitimen Regelungsinteressen der Staaten" propagiert.1 4 

Gesetzgebungspolit isch ist eine solche Forderung praktisch ohne Einfluß 

auf das Zuständigkeitsrecht geblieben. Ein allgemeines forum legis fü r deut

sches international zwingendes Recht hat der Gesetzgeber nicht geschaffen, 
was einer der prägenden Unterschiede des Rechts der internationalen Zustän
digkeit gegenüber dem materiellen IPR (dort: Ar t . 34 EGBGB) darstellt: Im 

Bereich der Z P O könnte man allenfalls an die Schaffung des Umweltgerichts
stands in § 32 a Z P O denken, der sich jedoch  abgesehen von seiner weit

gehenden praktischen Verdrängung durch internationale Übe re inkommen 
seinen Wirkungen nach kaum als zuständigkeitsrechtliche Flankierung mate

12 Pfeiffer (o. Fn. 3),S. 204 f. 
•3 Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 205 ff. 
14 Etwa/oerges, Stichwort „Internationales Privatrecht" sub. II.3., in: Görlitz, Hand

lexikon zur Rechtswissenschaft, 1972. Darstellung und eingehende Kritik der choice-of-
law revolution bei Korn, The ChoiceofLaw Revolution: ACritique, Colum. L. Rev. 83 
(1983), 772. 
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r i e l l r e c h t l i c h e r R e g e l u n g s k o n z e p t e b e g r e i f e n läß t . 1 5 I m B e r e i c h d e s E u G V U 

b z w . L u g U b k h a b e n z w a r d i e d e r o g a t i o n s f e s t e n V e r b r a u c h e r g e r i c h t s s t a n d s 

r e g e l u n g e n d e r A r t t . 13 ff. E u G V Ü / L u g Ü b k u n t e r a n d e r e m d e n E f f e k t , d a ß 

d e r e r f a ß t e P e r s o n e n k r e i s u n a b h ä n g i g v o n s e i n e r P a r t e i s t e l l u n g d u r c h d e n 

k o l l i s i o n s  u n d s a c h r e c h t l i c h z w i n g e n d e n S t a n d a r d s e i n e s W o h n s i t z s t a a t e s 

g e s c h ü t z t w i r d . I n d e s s e n g r e i f t d i e f ü r d e n s a c h l i c h e n A n w e n d u n g s b e r e i c h 

z e n t r a l e R e g e l u n g d e s A r t . 13 N r . 3 E u G V Ü / L u g Ü b k n u r z u g u n s t e n d e s sog . 

p a s s i v e n V e r b r a u c h e r s g e g e n ü b e r e i n e m a k t i v g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n A n b i e 

te r . D e m l ieg t d i e als A u s d r u c k k l a s s i s c h e r z u s t ä n d i g k e i t s r e c h t l i c h e r I n t e r e s 

s e n a n a l y s e e i n z u o r d n e n d e B e u r t e i l u n g z u g r u n d e , d a ß i m V e r h ä l t n i s z w i s c h e n 

e i n e m a k t i v  g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n A n b i e t e r u n d e i n e m „ p a s s i v e n " V e r b r a u 

c h e r d a s I n t e r e s s e d e s l e t z t g e n a n n t e n a n s e i n e m H e i m a t g e r i c h t s s t a n d z u s t ä n 

d i g k e i t s r e c h t l i c h ü b e r w i e g t u n d d a ß d e s h a l b d a s ( d u r c h e i n e n z w a r ex i s t en 

t e n , a b e r n u r s c h w a c h e n favor defensoris g e r e c h t f e r t i g t e ' 6 ) P r i n z i p d e s actor se-

quitur forum rei w e i c h e n m u ß . 1 7 E i n a l l g e m e i n z u r z w i n g e n d e n D u r c h s e t z u n g 

i n l ä n d i s c h e n V e r b r a u c h e r r e c h t s f ü h r e n d e s forum legis w u r d e d a d u r c h i n d e s 

n i c h t g e s c h a f f e n . 1 8 

A u c h d e r B u n d e s g e r i c h t s h o f is t d e m K o n z e p t e i n e s r e g u l a t i v o r i e n t i e r t e n 

Z u s t ä n d i g k e i t s r e c h t s n i c h t g e f o l g t , s o n d e r n h a t m i t R e c h t d e n d e m d e u t s c h e n 

i n t e r n a t i o n a l e n Z i v i l p r o z e ß r e c h t z u g r u n d e l i e g e n d e n l i b e r a l e n Z u s t ä n d i g 

k e i t s p r i n z i p i e n d e n V o r r a n g e i n g e r ä u m t u n d s ich a n d e r r i c h t i g e n E r k e n n t n i s 

o r i e n t i e r t , d a ß d a s Z u s t ä n d i g k e i t s r e c h t in e r s t e r L i n i e d e m k l ä g e r i s c h e n 

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

15 Ausführlich Pfeiffer, Der Umweltgerichtsstand als zuständigkeitsrechtlicher Stör
fall, ZZP 106 (1993), 159, insbesondere 175 ff. 

16 Gerechtfertigt ist er aus zwei Gründen, nämlich weil der Kläger die letzte Ent
scheidung über den Zeitpunkt der Klage hat und weil durch das Zusammenspiel zwi
schen klägerischem Zuständigkeitswahlrecht und Beklagtengerichtsstand noch am 
ehesten ein insgesamt befriedigender Interessenausgleich erreicht wird, Pfeiffer (o. 
Fn. 3), S. 596 ff. gegen Schröder (o. Fn. 3), S. 237. Bucher, Kläger und Beklagtenschutz 
im Recht der internationalen Zuständigkeit, 1998, S. 90, weist demgegenüber auf die 
zeitlichen Zwänge hin, denen der Kläger beispielsweise wegen drohender Verjährung 
unterliegen kann. Solche Zwänge können in der Tat existieren; doch ändern sie nichts 
am „Letztentscheidungsrecht" des Klägers über den Zeitpunkt des Prozesses. 

17 S. ferner de Bra, Verbraucherschutz durch Gerichtsstandsregelungen im deut
schen und europäischen Zivilprozeßrecht, 1992, S. 157 f.; vgl. auch Schlosser, Bericht zu 
dem Übereinkommen des Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordirland über den Beitritt zum EuGVÜ sowie zum EuG
V Ü Auslegungsprotokoll vom 9. 10. 1978, EGAbi. C 59/71 v. 5. 3. 1979, Tz. 158, unter 
Hinweis auf die parallele Lösung in Art. 5 EVU. 

18 S. etwa Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, Art. 13 EuG
VU, Rz. 32. Im übrigen zeigt schon die Analyse von Schröder (o. Fn. 3), S. 341 ff., daß 
die zuständigkeitsrechtliche Privilegierung der schwachen Partei durchaus keine pro
zessuale Neuheit darstellt. 
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nen Reichweite (fremd-)staatlicher Gerichtsgewalt dient. So hat der B G H die 

Zuständigkeit für die zivilgerichtliche Klärung von Streitigkeiten mit Staats

un te rnehmen des ehemaligen Jugoslawien im Interesse des klägerischen 

Rechtsschutzes nicht an den Schwierigkeiten oder Unklarhei ten der völker

rechtlichen Rechtslage scheitern lassen.19 Hinsichtl ich des Erfüllungsortsge

richtsstands in Ar t . 5 Nr . 1 E u G V U hat sich der B G H nicht davon leiten las

sen, daß es (wenn man von einem staatlichen Regulierungsinteresse ausginge) 

durchaus im ökonomischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland als ei

ner Expor tna t ion liegen könnte , wenn sich aus dieser Regelung im Zusam

menwirken mit der Erfül lungsor tsvorschr i f t des Ar t . 57 Abs. 1 lit. a CISG ein 

Vertragsgerichtsstand am Sitz des Lieferanten ergäbe,2 0 sondern die Berechti

gung der sogenannten 7«$i/iRegel21 für solche Fälle insbesondere unter dem 

Gesichtspunkt des Beklagtenschutzes zur U b e r p r ü f u n g durch den E u G H 

gestellt.22 

Als Anklänge eines an einheimischen Regulierungsinteressen orientierten 

Zuständigkei tskonzepts ließe sich allenfalls die f rühere Rechtsprechung zur 

Zulässigkeit einer bereicherungsrechtl ichen Rückforderungsklage bei — 

wegen des damaligen Termineinwands — unwirksamen ausländischen Bör

sengeschäfts deuten . 2 3 Sie füh r t e t ro tz „an sich" vorliegender Derogat ion der 

deutschen internationalen Zuständigkeit zu einem inländischen Gerichts

" BGH, N J W 1997, 324 = LM H.3/1997 § 23 Z P O N r . 10 m. A n m . Gelmer; 
BGH, WM 1997,989 = WuB VII. A. § 23 Z P O 2.1997 m. A n m . Blemke. 

20 Zur Verfehltheit eines solchen Denkansa tzes instruktiv bereits Schröder (o. 
Fn. 3),S. 326. 

21 Bes t immung des Erfül lungsor tes nach der durch das IPR des angerufenen Fo
rums ermittel ten lex causae, g rundlegend E u G H , 6. 10. 1976, Rs. 12/76, Slg. 1976, 1473 
 Tessili./.Dunlop. 

» BGH, LM H. l / 1993 EGÜbk . Nr . 34; EuGH, 29. 6. 1994, Rs. C288/92 , 
Slg. 19941, 2913  Custom Made Commercial. / Stawa Metallhau, hat jedoch bekannt
lich an der 7essi/iRegel festgehalten; ebenso EuGH, 28.9.1999, Rs C  4 4 0 / 9 7  G I E 
G r o u p e Concorde u. a . /Kapi tän des Schiffes „Suhadiwarno Panjan", N J W 2000, 719. 
Zur Gel tung des Pr inzips des Beklagtenschutzes bei der Anerkennungszus tändigke i t 
BGH, N J W 1999,3198, 3199. 

» BGH, IPRax 1989, 169; BGH, IPRax 1989, 166; BGH, IPRax 1989, 163; BGH, 
N J W 1984, 2037. Sie ist in der Literatur teilweise sehr kritisch aufgenommen worden , s. 
nur Häuser/Welter, Nat ionale Gesta l tungsschranken bei ausländischen Börsentermin
geschäften, W M 1985, Sonderbeil . 8. Auch die ordre / )«McZugehörigkei t des Termin
einwands wurde von Beginn an kontrovers e rör ter t , s. dazu frühzeitig/<ryme, Kollisi
onsrecht und Bankgeschäfte mit Aus landsberührung (1977), S. 27 f.; Samtlehen, Das 
Internat ionale Privatrecht der Börsentermingeschäf te und der E^WGVertrag, RabelsZ 
45, 1981, 218. Infolge der sachrechtl ichen Liberalisierung des Rechts der Terminge
schäfte ist der Schutz des Standards des deutschen Rechts durch den anerkennungs
rechtlichen ordre public obsolet geworden, BGH, N J W 1998, 2358. Das Problem der or
dre />«WicZuständigkeit als solche (außerhalb von Börsentermingeschäf ten) bleibt 
hiervon aber unbe rüh r t . 
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stand und implizierte in der Konsequenz die Anerkennung einer allgemeinen 

ordre />«Wic-Zuständigkeit.24 Mit der Verankerung im ordre public-Vr'mzvp ist 
klar, daß diese Rechtsprechungslinie pr imär durch materiellrechtliche Trieb
kräfte best immt ist, wenngleich die zum ordre public zählenden Grundsä tze 

nicht notwendig staatliche Interessen schützen, sondern in gleicherweise in
dividualschützenden Charakter haben können. Indessen kommt durch die or-
dre />»&ÄcZuständigkeit zugleich ein spezifisch prozessualklägerschützendes 
Prinzip zum Tragen: Da eine ordre public-Zuständigkeit nur eingreifen kann, 
wenn einem etwaigen ausländischen Urteil wegen einer Verletzung wesentli
cher Grundsä tze des deutschen Rechts (§ 328 Abs. 1 Nr . 4 Z P O )  unter Be
rücksichtigung der insofern geltenden spezifisch prozessualen Maßstäbe2 5 — 
die Anerkennung versagt wird oder werden müßte, verhindert eine solche Zu
ständigkeit zugleich die Entstehung einer rechtsschutzfreien Zone und damit 

eine Verletzung des klägerischen Anspruchs auf Just iz .2 6 Im Spannungsfeld 
zwischen klassischen Kriterien der Zuständigkeitsgerechtigkeit und der Be
rücksichtigung „legitimer Regulierungsinteressen der Staaten" kommt damit 

der ordre p«McZuständigkei t , soweit eine solche eingreift , die Funkt ion 
einer systemkonformen und systemkonform zu haltenden Ausnahme zu, wel

che die ansonsten geltenden Leitlinien nur bestätigt. 

III. Der Grundsatz der Doppelfunktionalität 

Als praktisches Ins t rument der Absicherung des vorstehend skizzierten 
Grundkonzep t s dient seit Anerkennung der internationalen Zuständigkeit 
als eigenständige Prozeßvoraussetzung der Grundsa tz der Doppelfunkt iona

lität27 der Vorschriften über die Gerichtsstände als Regelung sowohl der ört
lichen als auch der internationalen Zuständigkeit. Auf der Leistungsfähigkeit 
dieses schon durch den historischen Gesetzgeber der Z P O vorgegebenen 
Konzepts beruht die im Grundsa tz positive Einschätzung, die dem deutschen 

Zuständigkeitsrecht im allgemeinen zukommt . Seine praktische Bewährung 
hat beispielsweise zur Übe rnahme eines entsprechenden Grundsatzes in 

Frankreich geführ t , 2 8 was angesichts des vom liberalen Ansatz der Z P O 

grundverschiedenen nationalistischen Zuständigkeitskonzepts, das der fran

24 v. Bar, Internationales Privatrecht, 1. Bd., 1987, Rz. 406; Pfeiffer (o. Fn. 3), 
S. 753 ff. 

a BGH, NJW 1999, 2372 = WuB,VII B.  Art. 27 EuGVÜ 1.99 mit Anm.Pfe i f f er . 
* Pfeiffer (o. Fn. 3),S. 753766. 
" BGH, NJW 1997, 2245 = LM H.9/1997, § 893 ZPO Nr. 1 m. Anm Geimer. 
25 Cass. Civ. 19. 10. 1960, D. 1960, 37 m. Anm. Holleaux = Rev. er. dr. int. pr. 49 

(1960), 215 m.A nm. Loussouarn. 
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zösischen Rechtsprechung mit den Art t . 14,15 Code civil vorgegeben war, be

sonders bemerkenswert erscheint.2 9 

Ein wesentlicher Vorzug der Doppelfunkt ional i tä t folgt daraus, daß ein 
Haupth indern is fü r das harmonische Zusammenwirken der nationalen Zivil

prozeßsysteme im internationalen Kontext im Fehlen eines „neutralen Schieds

richters" liegt, der einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den na
tionalen Rechtssystemen sichert: Die Gel tung der im internen Kontext räum
lichterritorial angemessenen Zuständigkeitsregeln sichert das Recht der inter
nationalen Zuständigkeit vor jedem einseitigen Regelungsansatz des nationalen 
Gesetzgebers. Ein weiterer Vorzug dieses Regelungskonzepts besteht in der 
damit gewonnenen Bindung an feste und vorhersehbare Zuständigkeitsregeln, 
die allerdings wegen der Unterscheidung der internationalen von der örtlichen 

Zuständigkeit fü r Sonderregeln, die fü r Erstere gelten, offen ist. 
Gerade durch diese Bindung an feste Zuständigkeitsregeln hat sich die 

durch den B G H geprägte deutsche Rechtsentwicklung stets wohl tuend von 

der ansonsten sehr ähnlichen Praxis in Osterreich unterschieden. D o r t ging 
man nämlich bis zur jüngst erfolgten Neukodif ika t ion des IPR 3 0 zwar eben

falls davon aus, daß die Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit von Be
deutung für die internationale Zuständigkeit sind. Anders als in Deutschland 

nahm man in Osterreich allerdings (mit Unterschieden im Detail) abschwä
chend an, die Gerichtsstandsvorschrif ten indizierten die internationale Zu

ständigkeit lediglich (sog. Indikationentheorie).3 1 Als Konsequenz dieser 
Rechtslage hatte der O G H in jüngerer Zeit verstärkt betont , daß die Bejahung 
der österreichischen Zuständigkeit „berücksichtigungswürdige Inlandsbezie
hungen" voraussetzt, und einzelnen Gerichtsständen ihre Eignung zur Indi
kation der internationalen Zuständigkeit (nach österreichischer Termino
logie: Gerichtsbarkeit) abgesprochen.3 2 Zum einen die darin liegende Abwei

chung von den Regelungsprinzipien des Europäischen Gerichtsstands und 
Vollstreckungsübereinkommens sowie des LuganoÜbereinkommens, aber 
in gleicher Weise die durch diese Rechtsprechung geschaffene höchst un

erwünschte Zuständigkeitsunsicherheit haben den österreichischen Gesetz

geber veranlaßt, durch eine ausdrückliche Regelung in § 27 a der österreichi
schen Jur isdikt ionsnorm ( J N ) die Indikat ionentheorie zu beseitigen.33 

29 Dazu auch Geirrter, Internationales Zivilprozeßrecht, 3. Aufl. 1997, Rz. 1 906 f. 
30 Dazu Heiss/Mayr, Neuerungen im österreichischen internationalen Verfahrens

und Vertragsrecht, IPRax, 1999, 305. 
31 Überblick und Nachw. bei Pfeiffer, Falscher vorauseilender Gehorsam in die rich

tige Richtung  Zur „Luganofreundlichen" Auslegung des autonomen österreichi
schen Zuständigkeitsrechts, IPRax 1996, 205. 

32 Etwa OGW, IPRax 1996, 201. 
33 Heiss/Mayr, IPRax 1999, 305. 
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Wenn in der deutschen Rechtsprechung gelegentlich ebenfalls formuliert 

wird, die örtliche Zuständigkeit „indiziere" lediglich die internationale Zu
ständigkeit,3 4 so sollte damit lediglich gemeint sein, daß die internationale 

Zuständigkeit gegenüber der örtlichen eine eigenständige Prozeßvorausset
zung darstellt, die zum Teil, etwa nach § 606 a Z P O oder nach den Vorschrif

ten des EuGVU, abweichenden Sonderregeln unterliegt. Eine richterrecht
liche Best immung des Ausmaßes der erforderlichen Inlandskontakte unab
hängig von den Vorschriften des Prozeßrechts ist damit nicht intendiert ; und 
das österreichische Beispiel lehrt, daß es dabei auch bleiben sollte. 

IV. Der Streit um § 23 ZPO 

1. Zur Entwicklung der Rechtsprechung 

Paradigmatisch für die Probleme der Materialisierung des Zuständigkeits

rechts erscheint nach wie vor die Auseinandersetzung um den Vermögensge

richtsstand in § 23 S. 1 Alt. 1 Z P O . Diesen hat der XI. Zivilsenat in seiner viel 
diskutierten Entscheidung vom 2. 7. 1991 bekanntlich dahin einschränkend 
ausgelegt, daß diese Vorschrift nur bei Vorliegen des ungeschriebenen Tat

bestandsmerkmals des hinreichenden Inlandsbezugs eingreifen soll.35 Die 
Reaktionen auf die Entscheidung sind unterschiedlich. Im Schrif t tum wurde 
sie überwiegend kritisch aufgenommen. 3 6 In der Rechtsprechung hat sich der 

IX. Zivilsenat der Auffassung des XI. Zivilsenats angeschlossen.3 7 Auch der 

VIII. Senat des Bundesarbeitsgerichts ist dem gefolgt.38 Demgegenüber be
schränken sich Entscheidungen anderer Zivilsenate des B G H entweder auf 

" B G H , N J W 1997, 2245 = LM H. 9/1997, § 893 Z P O Nr . 1 m. A n m . Geimer; 
B G H , L M H . 9/1993, § 23 Z P O N r . 8 m. Anm.Pfeiffer. 

» B G H Z 115, 90 = R I W 1992, 57 m. A n m . Fischer = Z Z P 105 (1992), 314 m. A n m . 
W.LükeLM H . l /1992 , § 23 Z P O Nr . 7 m. Anm. Pfeif/er = J Z 1992, 51 m. ham.Schack 
DWiR 1991, 245 mit Aufsatz Schütze (239) = W u B V I I A § 23 Z P O 2.91 m. A n m . Tho-
de. Ferner besprochen bei Fricke, Neues vom Vermögensgerichtsstand, N J W 1992, 
3066; Gelmer, Rechtsschutz in Deutschland künf t ig nur bei h inre ichendem Inlandsbe
zug, N J W 1991, 3072; Mark /Ziegenhain, Der Gerichtss tand des Vermögens im Span
nungsfeld zwischen Völkerrecht und deutschem nationalen Prozeßrecht , N J W 1992, 
3062; Schlosser, E inschränkung des Vermögensgerichtsstands, IPRax 1992, 140; mono
graphisch: Bittighofer, Der internat ionale Gerichtss tand des Vermögens, 1994, S. 168 ff.; 
Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 545 ff. 

36 Vgl. die Beiträge von Bittighofer, Fischer, Geimer, W. Lüke, Pfeiffer, Schack und 
Schütze in der vorigen Fußnote ; zweifelnd wohl auch Thode; zus t immend dagegen 
Schlosser, mit E inschränkungen auch Mark/Ziegenhain; differenzierend Kropholler, 
IPR, § 58 I l l b . S . 518 f. 

" BGH, N J W 1999, 3198 (3199); BGH, N J W 1999,1395. 
3« &4G, EzA § 23 Z P O Nr . 1. 
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die Feststellung, in dem jeweils konkret zu entscheidenden Fall liege der hin

reichende Inlandsbezug ohnehin vor,3 9 oder lassen aus dem gleichen G r u n d 

die Frage der Erforderlichkeit eines hinreichenden Inlandsbezugs ausdrück
lich offen.4 0 Auf das Fehlen einer bereits gefestigten Rechtsprechung deutet 
neben literarischen Stellungnahmen4 1 — immerhin die Entscheidung des XI. 
Zivilsenats vom 22. 10. 1996 hin, in welcher der Senat die an dem Kriterium 

des hinreichenden Inlandsbezugs geäußerte Krit ik zur Kenntnis n immt und 
erklärt , der vorliegende Fall biete keinen Anlass zu einer Auseinandersetzung 
mit derselben — woraus die geneigte Fachöffentlichkeit schließt, daß eine sol
che bei Gelegenheit erfolgen wird und muß. 

Das somit gezeichnete Bild bliebe allerdings unvollständig, wenn nicht 
ein weiterer Aspekt hervorgehoben würde: Entgegen anderslautenden Be
fürchtungen 4 2 — oder, je nach Perspektive, Hof fnungen 4 3 — ist das Erforder

nis des hinreichenden Inlandsbezugs bislang eine auf § 23 S. 1, Alt. 1 Z P O be
schränkte Besonderheit geblieben. Eine Verallgemeinerung dieses Kriteriums, 

die eine Abkehr von der Or ien t ie rung am Prinzip der Doppelfunkt ional i tä t 
und eine H inwendung zur in Österreich gerade aus gutem G r u n d aufgegebe

nen Indikat ionentheorie bedeuten würde, ist also unterblieben. 

Auch die bisherige Entwicklung gibt allerdings Anlaß zu Bedenken. Die ge
gen die Entscheidung vom 2. 7. 1991 artikulierten Einwände sind im wesentli
chen bereits im Schrif t tum vorgetragen und brauchen daher nur kursorisch in 

Er innerung gerufen und um einige neue Aspekte ergänzt zu werden: 

2. Fehlen einer gesetzlichen Grundlage — insbesondere im Völkerrecht 

Geht man zunächst vom Wortlaut des § 23 Z P O aus, so fehlt es fü r die ge

schilderte Rechtsprechung an einer gesetzlichen Grundlage. Eine solche ge
setzliche Grundlage kann auch nicht aus der in der Entscheidung angeführten 
völkerrechtlichen Vertragspraxis hergeleitet werden. Zwar ist die an der An

f ü h r u n g dieser Vertragspraxis geübte Kritik zum Teil, nämlich insofern unbe

3' So beispielsweise BGH, NJW 1995, 58 (IV. Zivilsenat); BGH, LM H.10/1992 
§ 323 Z P O Nr. 66 (XII. Zivilsenat). 

40 So derX. Zivilsenat mBGH, NJW 1997, 325 (326). 
« Insbesondere T W e . W u B V I I A § 23 Z P O 2.91. 
« Geirrter, NJW 1991, 3072 (3074). 
43 Mangelnden Inlandsbezug bei einer Kaufpreisklage des Verkäufers, die auf den 

bei ihm liegenden Erfüllungsort (Art. 57 lit a CISG) gestützt ist, nimmt an: Schlosser, 
IPRax 1992, 140 (141 f.); der vorzugswürdige  weil mit dem Prinzip der Zuständig
keitsklarheit besser zu vereinbarende  Weg läge freilich in der Anerkennung eines 
prozessualen Erfüllungsortes, wie ihn vor allem Schack, Der Erfüllungsort im deut
schen, ausländischen und internationalen Privat und Zivilprozeßrecht, 1985, S. 217 ff., 
fordert; dem steht jedoch im Rahmen des Art. 5 Nr. 1 EuGVU (LugUbk die Rechtspre
chung des£«GWentgegen. 



Materialisierung und Internationalisierung im Recht der Zuständigkeit 627 

rechtigt, als die besagten Staatsverträge auch dann für die Auslegung des na

tionalen Rechts relevant sind, wenn sich aus diesen keine allgemeine völker
rechtliche Staatenpraxis herleiten läßt. Sie bleiben, wie insbesondere Jayme 
nachgewiesen hat,4 4 als Ausdruck transnationaler Wertungsüberzeugungen 

beachtlich und können daher als interpretatives Leitbild des nationalen 
Rechts herangezogen werden.4 5 Im Hinblick auf die Besonderheiten des § 23 

Satz 1 Alt. 1 Z P O besteht allerdings das Problem, daß die genannten Staats
verträge zugleich die wechselseitige Urtei lsanerkennung voraussetzen, die bei 
§ 23 Satz 1 Alt. 1 Z P O nicht ohne weiteres gewährleistet ist. 

Ein weiterer Einwand gegen die Heranziehung der in der Entscheidung an
geführten Staatsverträge geht dahin, daß der XI. Zivilsenat, indem er den in
ländischen Klägerwohnsitz als hinreichenden Inlandsbezug ansieht, § 23 

Z P O zum Klägergerichtsstand ausgeformt hat, was in den in der Entschei
dung vom 2. 7. 1991 herangezogenen Staatsverträgen nicht nur kein Vorbild 

hat, sondern deren Regelungskonzept nachgerade diametral entgegengerich
tet ist. Dies gilt namentlich für die in der Entscheidung besonders hervor
gehobene Liste exorbitanter Gerichtsstände in Art. 3 Abs. 2 EuGVÜ, hin

sichtlich derer kein Zweifel daran bestehen kann, daß sie § 23 Z P O auch dann 

enumerierte , wenn die Verfasser des EuGVÜ gewußt hätten, daß diese Rege
lung nicht nur faktisch, sondern — aufgrund ihrer Auslegung — auch in recht
licher Hinsicht vornehmlich inländischen Klägern zugute kommen soll. In

sofern folgt aus dem Zweck des Art . 3 Abs. 2 E u G V Ü das Gegenteil dessen, 

was mit dem Merkmal des Inlandsbezugs bewirkt wurde. 
N u r der Vollständigkeit halber sei im übrigen darauf hingewiesen, daß 

der Rekurs auf das (nicht staatsvertragliche) allgemeine Völkerrecht fü r die 
internationale Zuständigkeit nicht nur hier, sondern generell, und zwar prak
tisch wie theoretisch, in die Irre führ t : Zwar ist in jüngerer Zeit in der Lite
ratur gelegentlich versucht worden, völkerrechtliche Schranken nationaler 
Souveränität für das Internationale Privat und Prozeßrecht, namentlich unter 

dem Gesichtspunkt des sog. ge««i«e/m&Erfordernisses, nutzbar zu ma
chen.4 6 Praktisch muß die Mobilisierung der hieraus resultierenden Schran
ken staatlicher Rechtsprechungskompetenz jedoch daran scheitern, daß diese 

irgendwo im Bereich vollständiger Unbrauchbarkeit verlaufen. Theoret isch 

44 Narat ive N o r m e n im internat ionalen Privat und Verfahrensrecht, 1993, S. 29 ff. 
« / > / e #  r , I P R a x 1996, 205 (209). 
46 F. A. Mann,7he ü o c t r i n c of Jur isdic t ion in Internat ional Law, Recueil des Cours 

1964 [, 46; Heß, S taa tenimmuni tä t bei Dis tanzdel ik ten , 1992, S. 299 ff.; K. P. Mössle, Ex
traterri toriale Beweisbeschaffung im Internat ionalen Wir tschaf ts recht , 1990, S. 307 ff.; 
Schlosser, E inschränkung des Vermögensgerichtsstandes, IPRax 1992, 140; H.J. Ziegen
hain, Extraterri toriale Beweisbeschaffung und die Bedeutung des GenuineLinkErfor
dernisses, 1992. 
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entspricht dem, daß das allgemeine Völkerrecht einerseits und das internatio

nale Prozeßrecht andererseits in zweifacher Hinsicht verschiedene Gegen
stände regeln: Während jenes den Verkehr zwischen den Staaten im Blick hat 

und dabei danach fragt, wie weit die Hoheitsrechte eines Staats reichen, bleibt 
das Zivilrecht — trotz aller staatlichen Regulierung — das private Recht der 

Gesellschaft. Sein Gegenstand sind die Rechtsbeziehungen Privater unter
einander und der durch diese hergestellte „bürgerliche Zustand des Mein und 
Dein" (Kant),47 also die durch Rechtsverhältnisse ihrer Bürger rechtlich kon
stituierte Gesellschaft. Wer dem allgemeinen Völkerrecht die Grenzen zivil
prozessualer Zuständigkeit en tnehmen will, muß sich deshalb vorhalten las
sen, den t rotz partieller Integration nach wie vor existenten und aus Gründen 
der Freiheitssicherung unverzichtbaren Unterschied zwischen Staat und Ge

sellschaft zu ignorieren.4 8 Zudem fragt das Völkerrecht nach äußersten 
Schranken staatlicher Rechte, wohingegen es im Zivil und Zivilprozeßrecht 
um deren angemessenen Ausgleich gehen muß.4 9 

3. Unklarheit trotz bleibender Unterschiede zur forum non conveniens-Lehre 

Ein praktischer Haupte inwand gegen das Kri ter ium des hinreichenden In
landsbezugs ist die mit diesem generalklauselartigen Begriff verbundene 

Rechtsunsicherheit . 

Allerdings muß der B G H insofern zunächst in einem Punkt in Schutz ge
nommen werden. Zu den prägenden Unterschieden des angloamerikani
schen Zuständigkeitsrechts gegenüber dem deutschen Prozeßrecht gehört die 
dort praktizierte forum non conveniens-Lehre, also die Anerkennung eines 
diskretionären richterlichen Ermessens zur Ablehnung einer „an sich" gesetz
lich begründeten Zuständigkeit. Ihre Ü b e r n a h m e in das deutsche Prozeß
recht verstieße gegen den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Just iz ebenso 

wie gegen die Garantie des gesetzlichen Richters, wie sich anhand eines Ver

gleichs der Einzelausprägungen dieser Lehre mit den durch das Bundesverfas
sungsgericht ausdrücklich artikulierten Anforderungen an die Ausgestaltung 
des zivilprozessualen Rechtsschutzes und die Klarheit der Zuständigkeitsord
nung im einzelnen nachweisen läßt.50 

Eine echte Übe rnahme der forum non conveniens Lehre ist in dem Erfor
dernis eines hinreichenden Inlandsbezugs nicht zu sehen. Während es sich bei 

47 Kant, Metaphysik der Sitten, 2. Aufl. 1798, S. 73 f., zitiert nach der zehnbändigen 
Werkausgabe, hrsg. v.Weischedel, 3. Aufl. 1968, Band 7, S. 365 f. 

48 v.Bar,l?Kl,Kz. 136. 
49 Kropholler, Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 1997, § 8 I, S. 49. 
50 Zum Folgenden eingehend und mit Nachweisen aus Rechtsprechung und Schrift

tum derU. S. A.Pfeiffer (o. Fn. 3),S. 381432. 
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diesem lediglich um ein voll justiziables generalklauselartiges Merkmal han
delt, begründet jene Lehre echtes Zuständigkeitsermessen. Umso schwerer 

wiegt es, wenn behauptet wird, in beiden Fällen bestehe eine gleiche kompe
tenzrechtliche Unklarheit .5 1 Ein solcher Vorwurf ist jedoch überzogen: Das 
Konzept des hinreichenden Inlandsbezugs zielt auf Schaffung richterrecht

licher Konkret is ierungen, wohingegen die U. S.amerikanische Ausprägung 
dieser Lehre die Entwicklung fester Regeln gerade vermeidet und eine Präju
dizienbindung nicht eintreten läßt. Damit einhergehend fehlt es in den Fällen 
der Anwendung der forum non conveniens-Lehre an einer vollwertigen 
Rechtsmittelkontrolle, die demgegenüber der B G H bei § 23 Z P O vornimmt. 
Schließlich ist in den U. S. A. das Zus tandekommen unterschiedlicher Ergeb

nisse in ansonsten gleich gelagerten Fällen nachweisbar, für das es bislang in 

Deutschland jedenfalls keine Hinweise gibt.52 Das Kriterium des hinreichen
den Inlandsbezugs steht also der forum non conveniens-Lehre auch faktisch 
nicht gleich, sondern kommt ihr lediglich nahe. 

Schon dadurch entfernt sich das Merkmal des hinreichenden Inlands

bezugs indessen zu weit von der für das deutsche internationale Zivil
prozeßrecht grundlegenden und auch verfassungsrechtlich zwingenden Ent

scheidung für klare und typisierte Anknüpfungsmomente und verkennt im 
Rahmen der allgemeinen Materialisierungstendenz, daß — soweit es um 

Gerichtsstandsvorschrif ten geht  Zuständigkeitsklarheit kein Gegensatz 
zu materieller Gerechtigkeit, sondern vielmehr dessen Voraussetzung dar

stellt: 
Schon Gamillscbegg hatte das Problem der Zuständigkeitsklarheit identifi

ziert und formuliert , daß „das Wesen des Verfahrensrechts . . . ja mit der Klar
heit und Übersichtlichkeit steht und fällt."53 Denselben Grundsa tz artikuliert 

aus österreichischer Perspektive Schwimann dahin, daß die internationale Zu
ständigkeit „nicht nur ein nichtiges', sondern auch ein ebenso übersichtliches 
wie leicht handhabbares Regelungssystem" brauche.5 4 In der aktuellen Dis

51 Geirrter, Rechtsschutz in Deutschland künftig nur bei hinreichendem Inlandsbe
zug, NJW 1991, 3072, 3074; Schack, IZVR, Rz. 330; keinen großen Unterschied sieht 
auch Schlosser, IPRax 1992,140 (143). 

52 Zusammenfassend und mit Nachweisen Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 395. 
53 Internationale Zuständigkeit und Entscheidungseinklang im Internationalen Pri

vatrecht, Ber. dt. Ges. f. VölkerR 3, 1959, 29, 38; schärfer Wiethölter, Internationales 
Nachlaßverfahrensrecht, in: Wolfgang Lauterbach (Hrsg.), Gutachten und Vorschläge 
zur Reform des deutschen internationalen Erbrechts, 1969, S. 165: „Ein großartiges 
IPR oder IZPR, das nur von Professoren oder einigen spezialisierten Praktikern ge
handhabt werden kann, entspricht eben praktischen Bedürfnissen auch nicht. Sum
mum ius summa iniuria. Rationalisierung ist um so mehr auch hier ein Gebot der Ge
rechtigkeit je intensiver der internationale Verkehr wird." 

54 Internationale Zuständigkeit in Abhängigkeit von der lex causae?, RabelsZ 34, 
1970, 201 (219). 
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kussion wird die Bedeutung des Prinzips der Zuständigkeitsklarheit vor allem 

in den Arbeiten von Geirrter thematisiert , der beispielsweise ausführ t : „Wenig
stens Zuständigkeitsvorschriften sollten — in unserer von Generalklauseln 
überwucher ten Rechtsordnung  klar und überschaubar bleiben."55 Ergän

zend läßt sich sagen, daß das Prinzip der Zuständigkeitsklarheit ein sowohl 
verfassungsrechtlich vorgegebenes als auch zur Verwirklichung eines sachlich 

angemessenen Zuständigkeitsrechts unverzichtbares Prinzip darstellt, dem 
bei der Auslegung sämtlicher Zuständigkeitsvorschriften Leitbi ldfunktion zu
kommt . 5 6 

Welche praktischen Unzulänglichkeiten die besagte Rechtsprechung her
vorgerufen hat, läßt sich nur erahnen. Sieht man in denjenigen Entscheidun

gen, die in der Berufungsinstanz 5 7 oder gar in der Revisionsinstanz5 8 dem 
Kläger mitteilen, er habe bis dahin mangels hinreichenden Inlandsbezugs 

über mehrere Jahre mit enormen Kosten umsonst prozessiert, die Spitze eines 
Eisbergs, so liegen solche in nicht unerheblichem Maße vor. Praktisch wenig 

erfreulich ist auch, daß die Unklarheit des Kriteriums des hinreichenden In

landsbezugs auch auf andere prozessuale Rechtsinstitute ausstrahlt, die für 
die internationale Zuständigkeit von Bedeutung sind. So hat beispielsweise 

das OLG Brandenburg der Versuchung nicht widerstehen können, den hin
reichenden Inlandsbezug trotz eines zum maßgeblichen Zei tpunkt , also bei 
Klageerhebung, in Deutschland wohnhaf ten Klägers zu verneinen, da sich 

dessen Wegzug aus Deutschland schon damals angedeutet habe.5 9 Das für die 
Rechtswegkla rhe i t unve rz i ch tba re P r i n z i p der perpetuatio fori bleibt bei sol

55 Zur Rechtfertigung des Vermögensgerichtsstands, JZ 1984, 979 (980), ähnlich 
den.(Urteilsanmerkung), FamRZ 1980, 789 (790); ders., Fora connexitatis  Der Sach
zusammenhang als Grundlage der internationalen Zuständigkeit, WM 1979, 350 
(355). 

* Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 363 f., 390394. 
57 OLG Brandenburg, R1W 1997, 424: hinreichender Inlandsbezug verneint wegen 

einer nach Klageerhebung erfolgten, aber schon vorher „deutlich" werdenden Verlage
rung des Klägerwohnsitzes in das Ausland; ferner OLG München, WM 1992, 2115: dort 
war zwar erst nach der Klageerhebung die Entscheidung des BGH zum hinreichenden 
Inlandsbezug bekannt geworden, jedoch hatte die Heranziehung der Entscheidung 
durch das LG einen Berufungsrechtsstreit über den hinreichenden Inlandsbezug nicht 
verhindert. In OLG Frankfurt, WM 1993, 1670, haben die Parteien in dem ebenfalls al
lein die internationale Zuständigkeit betreffenden Berufungsverfahren immerhin nicht 
alleine über den hinreichenden Inlandsbezug gestritten. 

58 BAG, EzA § 23 Z P O Nr. 1: kein hinreichender Inlandsbezug für die Klage eines 
in die Türkei zurückgekehrten türkischen Arbeitnehmers aufgrund seines türkischem 
Recht unterliegenden Arbeitsvertrags gegen seinen türkischen Arbeitgeber gegen seine 
Rückversetzung aus Deutschland in dieTürkei;5Gf/7? Z P O § 565  Bindungswirkung 
Nr. 5: kein hinreichender Inlandsbezug, wenn der inländische Klägerwohnsitz nur auf 
einer zum Zwecke der Zuständigkeitsbegründung erfolgten Abtretung beruht. 

59 RIW 1996, 424. 



Materialisierung und Internationalisierung im Recht der Zuständigkeit 631 

eher Praxis nur noch formell aufrecht erhalten — ein Phänomen, das schon 

aus der von Unklarheiten geprägten instanzgerichtlichen Praxis im Bereich 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit hinlänglich bekannt ist.60 

4. Das ungelöste Exorbitanzproblem und die Zuflucht zum fraude a la loi 

Ein weiterer Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang ist die Frage nach 
der Exorbitanz der Vermögenszuständigkeit, da diese den wesentlichen Anlaß 

für die seit jeher geübte Krit ik an der Praxis zu § 23 Z P O bildete.61 Sie bleibt 
durch das Ausreichen eines inländischen Klägerwohnsitzes für den geforder
ten hinreichenden Inlandsbezug bestehen. 

Dies offenbart mit besonderer Deutlichkeit die bislang weitgehend unbe
achtet gebliebene Entscheidung des XI. Zivilsenats vom 17. 1. 1995.62 Dor t 
hatte der ursprüngliche Gläubiger die eingeklagte Forderung an den im In
land wohnenden Kläger abgetreten, um dadurch den geforderten (regelmäßig 

durch den inländischen Klägerwohnsitz begründeten) hinreichenden In
landsbezug erst herzustellen. Hierauf reagierte der Senat mit einer weiteren 

„Anleihe" aus dem Ausland, nämlich mit der fraude a la /oiTheorie, die 
namentlich vor allem im französischen IPR und IZPR praktiziert wird. Der 
infolge einer solchen Abtretung vorliegende inländische Klägerwohnsitz sei 

rechtsmißbräuchlich herbeigeführt und somit unbeachtlich. 

Gegen eine derart weitreichende Übernahme des fraude a la /oiKonzepts 
spricht prozeßrechtlich eine Fülle von Gründen : 

Zunächst ist zu bemerken, daß die grundsätzliche Möglichkeit, auch in 

Deutschland eine an sich bestehende Zuständigkeit wegen Zuständigkeitser
schieichung aufgrund der konkreten Umstände des Falles zu versagen, zwar 
grundsätzlich anerkannt ist.63 Jedoch ging eine einheitliche Ansicht im deut
schen Prozeßrecht bislang davon aus, daß von Zuständigkeitserschieichung 
nur in den Fällen der Simulation von Anknüpfungsmomen ten 6 4 oder der ob

jektivierbar arglistigen Herbe i füh rung des Zuständigkeitsgrundes gespro

chen werden kann. 6 5 

« Krit . Analyse bei Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 421 ff. 
61 Die Geschichte des § 23 Satz 1, Altern. 1 Z P O ist in der Literatur mehrfach darge

stellt worden , worauf ich zu Ent las tungszwecken verweise. S. also Schröder (o. Fn. 3), 
5. 388 ff.; Waizenegger, Der Gerichtss tand des Vermögens und seine geschichtliche Ent
wicklung, 1915; sowie meine eigene Analyse: Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 525 ff. 

62 BGHR, Z P O § 565 Abs. 2  Bindungswirkung Nr . 5; ebenso schon die Vorin
stanz OLG Düsseldorf RIW 1996, 598. 

« Kropholler, Hdb. IZVR I, Kap. III, Rz. 176 ff. 
64 Kropholler, Internat ionales Privatrecht, § 58 II 4 a (Fn. 39). 
65 BGH, W M 1977, 453 (458): Versuch der Zus tändigke i t sbegründung durch bewuß

ten Verlust eines Vorprozesses mit der Folge eines Kosteners ta t tungsanspruchs als in
ländischem Vermögenswert des Gegners . 
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Worin der Rechtsmißbrauch im Falle der Abtre tung liegen soll, ist indessen 

nicht ersichtlich. Nach allgemeiner Ansicht und ständiger Rechtsprechung 
kann der Zedent nämlich  selbst im Falle der bloßen Inkassozession  ohne 

Vorliegen eines Eigeninteresses die Forderung im Klagewege geltend machen: 
„Seine Prozeßführungsbefugnis beruht auf seiner vollen Sachlegitimation";66 

sie sollte also nicht auf dem Wege des Zuständigkeitsrechts ausgehebelt oder 
mit einem Arglistverdikt bedacht werden. 

Auf der Ebene des Zuständigkeitsrechts entspricht dem, daß es für das Vor
liegen parteibezogener Zuständigkeitsvoraussetzungen auf die grundsätzlich 

konkreten Prozeßparteien und nicht auf die Person des ursprünglichen Forde
rungsinhabers ankommt . Deshalb hat beispielsweise der E u G H mit Recht im 
Falle der Zession einer ursprünglich einem Verbraucher zustehenden Forde

rung an einen gewerblichen Kläger den Verbrauchergerichtsstand des Ar t . 13 
E u G V U für unanwendbar gehalten.6 7 Auch hierzu setzt sich die Anwendung 

der fraude a la /ozTheorie auf Abtretungsfälle in Widerspruch. 

Schaut man auf die praktischen Folgen, so drängt sich erneut der Einwand 

mangelnder Zuständigkeitsklarheit auf: Das ohnehin schon unerfreuliche ge
neralklauselartige positive Zuständigkeitskeitskriterium des hinreichenden 

Inlandsbezugs soll durch das weitere generalklauselartige Prinzip d e s f r a u d e a 
la loi korrigiert werden. Auf das Motiv fü r die Verwirklichung eines Anknüp
fungsmoments kann es jenseits der Arglistfälle aber grundsätzlich nicht an
kommen. 6 8 Dabei sollte es schon deshalb bleiben, weil sich das Motiv für die 
Herbe i führung zuständigkeitsbegründender Umstände meist nicht erkennen 
läßt. In dem durch den B G H entschiedenen Fall lag dies nur deshalb anders, 

weil sich ausweislich der mitgeteilten Prozeßgeschichte in der Akte ein von 
einem Hochschullehrer erstattetes Gutachten befand, in dem dieser zu einer 
Herbe i führung des hinreichenden Inlandsbezugs durch Abtretung geraten 

hatte — ein Zufall, der sich in Kenntnis dieser Entscheidung kaum wieder

holen wird und der keinesfalls zum Anlaß der Anwendung der jedenfalls für 
solche Fälle fragwürdigen fraude a la /oiTheorie hätte dienen dürfen — hard 
cases make bad law! 

Schließlich erweist diese Kriterienverdoppelung noch unter einem wei
teren Aspekt, namentlich im Zusammenhang mit der eigentlich gebotenen 

Beseitigung der Exorbitanz des § 23 Z P O , als aufschlußreich. Daß d e r X I . Zi
vilsenat zusätzlich zu dem Kriter ium des hinreichenden Inlandsbezug noch 
die fraude a la /oiTheorie anwenden muß, zeigt zuständigkeitsteleologisch, 

66 BGH, N J W 1980,991, mit weiteren Nachweisen. 
67 EuGH, 19. 1. 1993, Rs. C-89/91, Slg. 1993-1, 139. - Shearson Lehmann Hutton 

Inc./ TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH. 
<•» Kropholler, Hdb. IZVR I, Kap. III, Rz. 178. 
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daß das erstgenannte Kri ter ium seinen vorgeblichen Beschränkungszweck 
nicht sachgerecht erfüllt . Dies bestätigt auch ein Seitenblick auf Frankreich. 

Zwar könnte man versucht sein, die Rechtsprechung der französischen Cour 
de Cassation zu Art . 14 des franz. C. C.6 9 als Stütze für den Standpunkt des 
XI. Zivilsenats anzusehen. Diese hat nämlich im Rahmen der besagten — 
zwar nicht an den klägerischen Wohnsitz, sondern an dessen Staatsangehörig
keit anknüpfenden — Zuständigkeit ebenfalls entschieden, daß im Falle der 
Abtre tung an einen französischen Staatsbürger zum Zwecke der Zuständig
keitsbegründung ein Fall der unzulässigen Gesetzesumgehung vorliegt.70 

Richtigerweise wird man indessen sowohl die Rechtsprechung der franzö
sischen Cour t de Cassation als auch des XI. Zivilsenats des B G H als not
dürft igen Versuch ansehen müssen, auf der Ebene der Motivforschung beim 

Kläger eine Korrektur der nach wie vor zu großen objektiven Weite des § 23 

S. 1 Altern. 1 Z P O einerseits und des Art . 14 franz. C. C. andererseits vorzu
nehmen  ein Herumkur ie ren an Symptomen statt der indizierten kausalen 

Therapie. 

5. Keine Rechtfertigung der Exorbitanz 

a) Analyse 

Die an der Entscheidung vom 2. 7.1991 und am Erfordernis des hinreichen
den Inlandsbezugs geübte Krit ik zielt in unterschiedliche Richtungen. Wäh
rend ein Teil der Stellungnahmen kritisiert, die Entscheidung habe das Exor

bi tanzproblem nicht gelöst und gleichwohl das Zuständigkeitsrecht mit er
heblichen Unsicherheiten aufgeladen, zielt ein anderer Argumentat ionsstrang 

auf Verteidigung weitreichender nationaler Gerichtsstandsvorschrif ten. Ins
besondere Schack hat im Lichte dieser Entscheidung seinen Standpunkt be

kräft igt , solange eine weltweite Urtei lsanerkennung ein Traum bleibe, müsse 
es exorbitante Zuständigkeiten geben.71 

Dem steht jedoch gegenüber, daß jede weitreichende Zuständigkeitsrege

lung in den Rechtskreis des Beklagten eingreift. Dies gilt angesichts der mas
siven Eingriffswirkungen durch die Auferlegung einer Gerichtspflicht des 

Beklagten im Ausland für internationale Gerichtsstandsvorschrif ten in be

sonderem Maße. Vor diesem Hin te rgrund greifen exorbitante Gerichtsstände 

69 Die Vorschrift knüpft die internationale Zuständigkeit französischer Gerichte 
an die französische Staatsangehörigkeit des Klägers und lautet: L'etranger, meme non 
residant en France, pourra etre cite devant les tribunaux francais, pour l'execution des 
obligations par lui contractees en France avec un Francais; ilpourra etre traduit devant les 
tribunaux de France, pour les obligations par lui contractees en pays etranger envers des 
Francais. 

70 Cass.civ., Rev. crit. dr. int. priv. 77 (1988), 364. 
71 Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl. 1996, Rz. 330. 
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in d e n S c h u t z b e r e i c h d e r a u c h v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h g e s c h ü t z t e n F r e i h e i t s 

r e c h t e d e s B e k l a g t e n e i n . W i e j e d e s t a a t l i c h e A u s ü b u n g v o n H o h e i t s g e w a l t 

m u ß s ich a l so a u c h d i e auf Z u s t ä n d i g k e i t s v o r s c h r i f t e n g e s t ü t z t e A u s ü b u n g 

v o n G e r i c h t s g e w a l t a n v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n M a ß s t ä b e n m e s s e n l a s s en . 

S t ü t z t m a n fo lg l i ch d i e F o r d e r u n g n a c h e i n e r w o r t l a u t g e t r e u e n A n w e n d u n g 

d e s § 23 S. 1 A l t e r n . 1 Z P O auf d a s F e h l e n w e l t w e i t e r U r t e i l s a n e r k e n n u n g 

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

V o r s c h r i f t in d i e N ä h e e i n e r t y p i s i e r t e n N o t z u s t ä n d i g k e i t . D a s k a n n j e d o c h 

a u s z w e i G r ü n d e n n i c h t r i c h t i g s e i n . F ü r e i n e V o r s c h r i f t , d e r e n ratio in d e r 

T y p i s i e r u n g e i n e r N o t z u s t ä n d i g k e i t l i eg t , ist d a s E r f o r d e r n i s i n l ä n d i s c h e r 

V e r m ö g e n s b e l e g e n h e i t  z u m a l w e n n es z u m S t r e i t g e g e n s t a n d w e d e r in d e r 

S a c h e n o c h d e r H ö h e n a c h i n i r g e n d e i n e r B e z i e h u n g s t e h e n m u ß  d y s f u n k 

t i o n a l . Z u d e m g r e i f t § 23 A b s . 1 A l t e r n . 1 Z P O u n a b h ä n g i g v o m V o r l i e g e n jeg

l i c h e r Z u s t ä n d i g k e i t s n o t e i n . I n d e n K a t e g o r i e n d e s V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s p r i n 

z i p s ist d i e V o r s c h r i f t m i t h i n z u r B e s e i t i g u n g v o n Z u s t ä n d i g k e i t s n o t i n f o l g e 

d e s E r f o r d e r n i s s e s i n l ä n d i s c h e n V e r m ö g e n s e i n e r s e i t s u n g e e i g n e t u n d a n d e 

r e r s e i t s w e g e n i h r e s E i n g r e i f e n s u n a b h ä n g i g v o n j e d e r Z u s t ä n d i g k e i t s n o t a u c h 

i h r e r W e i t e n a c h n i c h t e r f o r d e r l i c h . 

D a ß d i e V o r s c h r i f t a ls T y p i s i e r u n g d e r V o l l s t r e c k u n g s n ä h e m a n g e l s w e i t e 

r e r , ü b e r d a s V o r l i e g e n i n l ä n d i s c h e n V e r m ö g e n s h i n a u s g e h e n d e r E i n s c h r ä n 

k u n g e n ( A r r e s t s c h l a g o d e r h i n r e i c h e n d e s I n l a n d s v e r m ö g e n ) n i c h t t a u g t , ist 

v i e l f a c h d a r g e l e g t w o r d e n . 7 2 D i e in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i m m e r w i e d e r 

a u f g e s t e l l t e B e h a u p t u n g , d a s F e h l e n h i n r e i c h e n d e n I n l a n d s v e r m ö g e n s sei 

d e s h a l b i r r e l e v a n t , we i l e i n s o l c h e s a u c h be i a n d e r e n V o r s c h r i f t e n n i c h t ver

l a n g t w i r d , 7 3 k a n n auf s ä m t l i c h e n in B e t r a c h t k o m m e n d e n E b e n e n ( R e c h t s 

p o l i t i k , V e r f a s s u n g s r e c h t u n d t e l e o l o g i s c h e A u s l e g u n g ) n i c h t ü b e r z e u g e n . 

W ä h r e n d n ä m l i c h a n d e r e V o r s c h r i f t e n i h r e L e g i t i m i t ä t n i c h t auf d a s V o r h a n 

d e n s e i n i n l ä n d i s c h e n V e r m ö g e n s s t ü t z e n , ist d i e s b e i § 23 Z P O d e r Fa l l , w e s 

h a l b l e t z t g e n a n n t e V o r s c h r i f t s i ch v o n a n d e r e n Z u s t ä n d i g k e i t s r e g e l n g e r a d e 

d a d u r c h u n t e r s c h e i d e t , d a ß b e i i h r d i e F r a g e n a c h d e m U m f a n g d e s V e r m ö 

gens b e r e c h t i g t ist . D a r a n ä n d e r t a u c h d e r U m s t a n d n i c h t s , d a ß d e r V e r m ö 

g e n s g e r i c h t s s t a n d „ n i c h t a u s s c h l i e ß l i c h " i m V o l l s t r e c k u n g s i n t e r e s s e e r ö f f n e t 

72 Zur leichten Abmilderung trüge es zwar bei, allein das vollstreckungstaugliche 
und einen Vollstreckungsüberschuß versprechende Vermögen als geeignete Vermögen 
anzusehen, jüngst OLG Celle, NJW 1999, 3722; ferner OLG Frankfurt, WM 1982, 754; 
OLG München NJWRR 1993, 701, 704; Luke, ZZP 105 (1992), 321, 325. Indessen ver
mag dieser Vorschlag das Exorbitanzproblem des Vermögensgerichtsstands nicht 
grundsätzlich zu lösen; auch Vollstreckungsnähe der Vorschrift kann er angesichts des 
Ausreichens eines unverhältnismäßig geringen Vollstreckungsüberschusses nicht sicher 
gewährleisten, Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 541 f. 

" Schuck, IZVR, Rz. 328. 
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ist und es dem Kläger auch sonst freisteht, auf eigene Kosten gegen einen ver
mögenslosen Schuldner zu klagen.74 Denn einmal besteht das Problem der 

Vorschrift nicht in der Last des Klägers, sondern in derjenigen des Beklagten. 

Zum anderen folgt aus der Untauglichkeit des § 23 Z P O als typisierter voll
streckungsnaher Gerichtsstand, daß die Vollstreckungsnähe auch nicht als 
Teillegitimation der Vorschrift geeignet ist. 

Will man den Vermögensgerichtsstand des § 23 S. 1 Altern. 1 Z P O vom 
Problem seiner Beziehungsarmut befreien, so kommen zwei Kriterien in Be
tracht. Als Typisierung der Notzuständigkei t wäre die Vorschrift dann zu ge

brauchen, wenn sie auf Fälle beschränkt wäre, in denen nicht offensichtlich 
die Zuständigkeit eines ausländischen Gerichts gegeben ist, dessen Urteile in 

der Bundesrepublik Deutschland anerkannt werden.7 5 Außerhalb der Fälle 
der Zuständigkeitsnot wäre es ein zur Beseitigung der exorbitanten Wirkung 

der Best immung gangbarer Weg, die auf § 23 S. 1 Altern. 1 Z P O gestützte Zu

ständigkeit der Höhe nach auf den Wert des inländischen Vermögens zu be
schränken.7 6 Das Eingreifen einer solchen Schranke hat der XI. Zivilsenat im 
Urteil v. 2. 7. 1991 für möglich gehalten, jedoch offengelassen. Auch insofern 

sind allerdings zwei Fragen zu unterscheiden, nämlich zum einen das Pro

blem, ob eine entsprechende Eingrenzung des § 23 S. 1 Altern. 1 Z P O rechts
politisch sinnvoll wäre, und zum anderen die Problematik, ob de lege lata eine 
entsprechende Einschränkung möglich ist. 

Rechtspolitisch spricht fü r die Schaffung einer Strei twertobergrenze, daß 
diese die Einbindung des Beklagten in die deutsche Rechtsordnung (in den 

„bürgerlichen Zustand des Mein und Dein" als Zweck des gerichtlichen 

Rechtsschutzes) mit dem Umfang der deutschen Zuständigkeit , soweit dies 
möglich ist, punktgenau zur Deckung bringt. Zwar läßt sich gegen eine solche 
Lösung vorbringen, sie könnte zu einer Vermehrung der Rechtsstreitigkeiten 

durch Aufspaltung in Teilprozesse führen , welche die Effektivität des Rechts
schutzes beeinträchtigen könne. Indessen nehmen wir eine Prozeßvermeh

rung auch in anderen Fällen in Kauf, etwa bei der Beschränkung einer Zustän

digkeit auf die Prüfung einer best immten Anspruchsgrundlage, wie sie etwa 
dem Gerichtsstand des Erfül lungsorts im § 29 Z P O oder dem Tatortgerichts

stand des § 23 Z P O innewohnt . Zudem besteht bei einer auf den Vermögens

gerichtsstand gestützten Zuständigkeit ohnehin nur geringe Aussicht auf eine 
ausländische Anerkennung eines deutschen Urteils. Der Hauptunterschied 
zur bisherigen H a n d h a b u n g bestünde bei diesem Vorschlag deshalb darin, 

" So aber Schuck, IZVR, Rz. 328. 
» Pfeiffer (o. Fn. 3),S. 648. 
76 Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 644. Daß damit das Exorbitanzproblem der Vorschrift gelöst 

wäre, meint auch Schack, IZVR, Rz. 328. 
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daß bei seiner Umsetzung nicht mehr auf später ins Inland verbrachtes und 

die Streitwertobergrenze überschreitendes Vermögen zugegriffen werden 
könnte. Dies scheint als Beschränkung schon deshalb h innehmbar , weil es der 
unterlegene Beklagte ohnehin in der H a n d hat, einen solchen Vermögenszu
fluß nach Deutschland zu vermeiden. Außerdem gibt es ein ganzes Bündel 

prozessualer Maßnahmen , welches die praktischen Auswirkungen einer sol
chen Handhabung zum Nachteil des Klägers abmildern würde. 7 7 

De lege lata dürf te der Weg zu einer entsprechenden Rechtsfortbildung 

allerdings versperrt sein. Dies folgt  neben weiteren Erwägungen 7 8  aus 
dem Prinzip der Klarheit und Gesetzlichkeit der Zuständigkeitsregeln, das 
seine Grundlage unter anderem in Art . 101 Abs. 1 S. 2 G G findet . Würde man 
die Anwendung des § 23 S. 1 Altern. 1 Z P O in dem besagten Sinne begren

zen, so wären die wesentlichen Voraussetzungen des Vermögensgerichtsstands 
nicht mehr dem Gesetz zu entnehmen. Einer entsprechenden Korrektur 

durch Richterrecht s tünden daher zuständigkeitsrechtliche Prinzipien mit 

Verfassungsrang entgegen; sie muß daher unterbleiben. Nichts anderes gilt — 

schon wegen § 35 Z P O  für die Frage nach einer möglichen subsidiären, auf 

Fälle der Notzuständigkei t beschränkten Anwendung. 

b) Fazit 

Es mag paradox erscheinen, einerseits die Exorbitanz des § 23 Z P O zu be
klagen, andererseits aber dem Versuch seiner richterrechtlichen Einschrän

kung entgegenzutreten. Ein solcher Standpunkt folgt jedoch zwingend aus 
den Eigentümlichkeiten des Zuständigkeitsrechts, das einerseits nach Mate
rialisierung verlangt, bei dem jedoch die formellen Prinzipien der Klarheit 
und Vorhersehbarkeit zugleich ein materielles Pr inzip von höchstem Rang 

darstellen. 

Zuständigkeitsvorschriften eignen sich deshalb nicht fü r korrigierendes 
Voranschreiten von Fall zu Fall. Der Versuch einer richterrechtlichen Korrek

tur des § 23 Z P O ist verständlich, aber ein Irrweg.7 9 Geboten wäre ein klarer 

Schnitt: Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht könnte dieses veran
lassen zu klären, wie seine in der Entscheidung zur Beschlagnahme iranischer 

Bankkonten artikulierte Position, es sei alleine Aufgabe des Gesetzgebers, 
rechts oder wirtschaftspolit isch unerwünschte Zuständigkeitsvorschriften 
zu ändern , 8 0 sich zu der in der 1. £«roco«rro/Entscheidung zu f indenden 
Wendung steht, daß der Rechtsschutz vor den belgischen Handelsgerichten 

" Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 647 und 668 f. 
78 Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 646. 
" D a z u auch W. Lüke, Z Z P 1 0 5 (1992), 321, 325 f. 
»° BVerfGE 64,1 (20). 
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der Beschwerdeführerin nicht unzumutbar sei, woraus die allein im Einklang 

mit der allgemeinen Freiheitsvermutung des Art . 2 G G und mit dem Verhält
nismäßigkeitsprinzip stehende Konsequenz zu ziehen ist, daß solche verfas
sungsrechtlichen Schranken existieren.81 

C. Internationalisierung 

/. Allgemeine Kennzeichnung 

Ein weiterer allgemeiner Trend des Rechts der internationalen Zuständig
keit läßt sich in einer Internationalisierung der Perspektive erkennen. Diese 

Internationalisierung findet ihren dogmatischen Niederschlag vor allem in 
der eigenständigen prozessualen Behandlung der internationalen Zuständig

keit. Exemplarisch auch für diese Entwicklung ist also die Entscheidung des 
Großen Senats vom 14.1.1965 und die dort ausgesprochene Anerkennung der 

selbständigen Nachprüfbarkei t der internationalen Zuständigkeit in der Revi
sionsinstanz anführen 8 2 (mit der dort nicht explizit erklärten, aber in der 
Konsequenz heute anerkannten Einordnung der Internationalen Zuständig
keit als selbständige Prozeßvoraussetzung). 

Über diese dogmatisch manifesten Auswirkungen hinaus wird die Interna
tionalisierung des Rechts der internationalen Zuständigkeit erkennbar durch 
eine Internationalisierung der Perspektive bei der Abwägung der maßgeb

lichen Argumente . Lehrreich ist erneut gerade die Entscheidung vom 14. 1. 

1965; denn die dort ausgesprochene dogmatische „Anerkennung" der inter
nationalen Zuständigkeit beruht auch und gerade darauf, daß der Große Senat 

seinen Betrachtungen die Perspektive ausländischer Prozeßbeteiligter zu
grunde legt und den Erfordernissen des zwischenstaatlichen Rechtsverkehrs 
großes Gewicht beimißt. Konkreter Gegenstand der Entscheidung war näm

lich die gerade aus der Perspektive ausländischer Parteien bedeutsame Frage, 

ob § 549 Abs. 2 Z P O in der damals geltenden Fassung die revisionsgericht
liche Prüfung der Bejahung der internationalen Zuständigkeit deutscher Ge

richte ausschließt. Demgegenüber war nach der damals geltenden Fassung 

und auch später ohnehin niemals zweifelhaft , daß eine zu Unrecht erfolgte 
Verneinung der Zuständigkeit nachprüfbar ist.83 

«i Pfeiffer (o. Fn. 3), S. 16 f., 577650; weitere Nachweise ebenda S. 577 f. 
«2 S. o. I. 
83 Dazu BGH, ZZP 110 (1997), 353, 355 mit Anm. Pfeiffer, s. dort S. 360 zu der im 

Text angesprochenen Problematik. 
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D i e s e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z w i r k t b i s i n d i e A u s l e g u n g e i n z e l n e r Z u s t ä n 

d i g k e i t s p r o b l e m e h i n e i n . A l s Be i sp ie l m a g z u n ä c h s t e i n e E n t s c h e i d u n g v o m 

3. 12. 1993 d i e n e n . D o r t n i m m t d e r B G H i m R a h m e n d e r s p i e g e l b i l d l i c h e n 

( § 328 A b s . 1 N r . 1 Z P O ) A n w e n d u n g d e s § 39 Z P O a n , d i e A n e r k e n n u n g s 

z u s t ä n d i g k e i t d e s U r t e i l s s t a a t e s w e r d e n u r d a n n d u r c h r ü g e l o s e E i n l a s s u n g 

i m d o r t i g e n V e r f a h r e n b e g r ü n d e t , w e n n e i n e s o l c h e R ü g e n a c h d e m d o r t gel

t e n d e n V e r f a h r e n s r e c h t E r f o l g s a u s s i c h t h a b e 8 4 — e i n z u t r e f f e n d e r S t a n d 

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

v o r d e m G e r i c h t d e s E r s t s t a a t e s v o r A u g e n f ü h r t : N u r m i t R ü c k s i c h t auf d i e 

R e g e l n d e s Z w e i t s t a a t e s z u r A n e r k e n n u n g s z u s t ä n d i g k e i t b e r e i t s i m e r s t s t a a t 

l i c h e n E r k e n n t n i s v e r f a h r e n e i n e Z u s t ä n d i g k e i t s r ü g e v o r b r i n g e n z u m ü s s e n , 

ü b e r f o r d e r t d e n B e k l a g t e n s c h o n d e s h a l b , we i l e r d e n S t a a t d e r s p ä t e r e n Voll

s t r e c k u n g n i c h t s i c h e r v o r h e r s e h e n k a n n . E i n m i t t e l b a r e r Z w a n g z u r E r h e 

b u n g e i n e r i m E r s t s t a a t u n b e g r ü n d e t e n Z u s t ä n d i g k e i t s r ü g e w ü r d e d e n Be

k l a g t e n d a z u n ö t i g e n , d i e Ü b e r z e u g u n g s k r a f t s e i n e r e i g e n e n R e c h t s p o s i t i o n 

d u r c h e in V o r b r i n g e n z u e r s c h ü t t e r n , v o n d e s s e n R i c h t i g k e i t e r n i c h t e i n m a l 

se lbs t ü b e r z e u g t s e in k a n n . D a m i t i l l u s t r i e r t d i e s e s Be i sp ie l n i c h t n u r d i e W i r 

k u n g s w e i s e e i n e r i n t e r n a t i o n a l e n P e r s p e k t i v e , s o n d e r n a u c h d e r e n u n v e r 

z i c h t b a r e n B e i t r a g z u r R i c h t i g k e i t d e r z u f i n d e n d e n L ö s u n g e n . 

N i c h t i m m e r w i r d d i e s f r e i l i c h m i t d e r g e b o t e n e n D e u t l i c h k e i t a u s g e s p r o 

c h e n . So w e i s t e i n e E n t s c h e i d u n g v o m 21. 11. 199 6 , 8 5 d i e d e n V o r r a n g d e s in 

§ 39 Z P O f ü r d ie Z u s t ä n d i g k e i t s r ü g e g e n a n n t e n s p ä t e s t m ö g l i c h e n Z e i t p u n k t s 

v o r d e n R e g e l n ü b e r d i e P r ä k l u s i o n v e r s p ä t e t e n V o r b r i n g e n s a n e r k e n n t , z w a r 

a u c h auf d ie B e s o n d e r h e i t e n d e s i n t e r n a t i o n a l e n R e c h t s v e r k e h r s h i n , o r d n e t 

d a s g e f u n d e n e E r g e b n i s a b e r p r i m ä r auf d e r E b e n e d e s R e c h t s t e c h n i s c h e n e i n . 

E r s t e i n e n ä h e r e A n a l y s e d e r P r o b l e m a t i k o f f e n b a r t , d a ß s ich d i e b e h a u p t e t e n 

r e c h t s t e c h n i s c h e n U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e r ö r t l i c h e n Z u s t ä n d i g k e i t e i n e r 

se i ts u n d d e r i n t e r n a t i o n a l e n Z u s t ä n d i g k e i t a n d e r e r s e i t s n i c h t b e g r ü n d e n las

sen u n d d a s g e f u n d e n e ( r i ch t ige ) E r g e b n i s a l l e in t e l e o l o g i s c h b e g r ü n d b a r i s t : 8 6 

BGH, N J W 1993, 1073 = LM H . 5/1993 § 328 Z P O N r . 43 mit i. Erg. zust. 
A n m . Pfeiffer. 

85 B G H Z 1 3 4 , 1 2 7 = ZZP110 (1997), 353 mit A n m . Pfeiffer. 
86 Der B G H meint , die Einlassungsfris t sei fü r den in Deutsch land verklagten Aus

länder unverbindl ich, denn die Zuständigkeit werde durch die rügelose Einlassung zur 
Hauptsache gemäß § 39 Z P O überhaupt erst begründe t . Dies verkennt , daß das Pro
zeßrechtsverhältnis auch im grenzüberschre i tenden Zivilprozeß allein durch die wirk
same Zustel lung begründe t wird . Das NichtVorliegen der internat ionalen Zuständig
keit mit der fehlenden Einlassungslast zu begründen , ist zirkulär, da das Nichtbes tehen 
einer Einlassungslast ihrerseits die Folge der Unzuständigkei t ist. Die Argumenta t ion 
des B G H ließe sich genauso auf die ört l iche Zuständigkeit anwenden und kann daher 
die behaupte ten Besonderhei ten der internat ionalen Zuständigkeit nicht beg ründen ; 
zum G a n z e n Stein/Jonas/Leipold, 21. Aufl. 1997, § 296 Z P O , Rz. 117; Pfeiffer, Z Z P 110 
(1997), 360, 368 f. 
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Jede andere Handhabung würde zu dem wenig überzeugenden Ergebnis füh

ren, daß eine ohne sofortigen Widerspruch bleibende Auslandszustellung der 
Klage grundsätzlich die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte 
begründen würde.8 7 

/ / . „Inhaltsleere" internationale Zuständigkeit? 

Die Anerkennung der internationalen Zuständigkeit als eigenständige Pro

zeßvoraussetzung führ t naturgemäß zu dogmatischen und praktischen Folge
fragen. Die beispielsweise von Kropholler mit Recht artikulierte Bewertung, 
das deutsche Recht der internationalen Zuständigkeit habe sich in seinen 

Grundzügen bewährt , 8 8 beruht vor allem darauf, daß es die Rechtsprechung 
verstanden hat, diese Folgeprobleme im Kern befriedigend zu lösen. 

Ein Problembereich, fü r den sich eine abschließende Lösung noch nicht ge
funden hat, ist die Frage der sogenannten inhaltsleeren Zuständigkeit , bei der 

es darum geht, wie zu verfahren ist, wenn die internationale Zuständigkeit 
deutscher Gerichte zwar begründet ist, jedoch ein gesetzlich geregelter ört
lich zuständiger Gerichtsstand fehlt. Eine mögliche Fallgestaltung konnte 
sich f rüher aus Art . 31 Abs. 1 C M R ergeben; insoweit hat allerdings der Ge
setzgeber mit Einfügung des Art . 1 a in das CMRZust immungsgesetz korri

gierend eingegriffen.8 9 

Eine scheinbar zwingende Konsequenz der Anerkennung der prozessualen 
Eigenständigkeit der internationalen Zuständigkeit gegenüber der örtlichen 

liegt darin, bei Bejahung der ersteren eine Verneinung der letzteren mit der 
Folge der Abweisung der Klage wegen Fehlens einer Prozeßvoraussetzung für 
möglich zu halten. Hiervon geht auch der I. Zivilsenat in einer Entscheidung 

vom 1. 12. 1981 zu Art . 31 C M R aus.90 Auch eine Entscheidung des IX. Zivil
senats vom 21. 7. 1996 hält an der Möglichkeit der Klageabweisung — jeden

falls dem Argumentat ionsduktus nach  grundsätzlich fest, n immt aber eine 

wesentliche Einschränkung vor: Beruht die Gefahr der inhaltsleeren inter
nationalen Zuständigkeit darauf, daß in den Vorinstanzen dieselbe doppel

funktionel l fü r die örtliche und internationale Zuständigkeit maßgebliche 
Vorschrift verneint wurde, so ist dem Problem der inhaltsleeren Zuständig
keit durch eine teleologische Redukt ion des § 549 Abs. 2 Z P O zu begegnen. 

Da die internationale Zuständigkeit ohnehin zu prüfen sei, würde die Anwen

87 Pfeiffer,ZZP 110 (1997), 360, 367. 
s« Kropholler, Hdb. IZVR I, Kap. III, Rz. 246. 
»•> BGBl. 1989 II, 586. 
9° B G H Z 79, 332; dazu krit. Kropholler, NJW 1981,1204. 
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dung des auf Prozeßwirtschaftl ichkeit zielenden § 549 Abs. 2 Z P O auf die 
nach derselben Vorschrift zu bes t immende örtliche Zuständigkeit keinen wei
teren Effektivitätsgewinn bewirken. Deshalb sei eine inhaltsleere internatio
nale Zuständigkeit durch eine ausnahmsweise Erstreckung der revisions
gerichtlichen Prüfung auf die örtliche Zuständigkeit zu vermeiden. 

Daß dieser S tandpunkt in sich inkonsequent ist, konnte anderenorts be
reits dargelegt werden:91 Hält man eine Klage bei inhaltsleerer internationaler 
Zuständigkeit für grundsätzlich unzulässig, so steht mit dem NichtVorliegen 
der Prozeßvoraussetzung der örtlichen Zuständigkeit aufgrund einer dahin

gehenden Entscheidung der Vorinstanzen die Unzulässigkeit der Klage end
gültig fest. Eine Revision, die sich auf die fehlerhafte Verneinung der inter
nationalen Zuständigkeit s tützt , wäre also stets unbegründet , da die Klage

abweisung mangels örtlicher Zuständigkeit nicht i. S. d. § 549 Abs. 1 Z P O auf 
der gegebenenfalls zu Unrecht verneinten internationalen Zuständigkeit be

ruht. Von diesem Standpunkt aus brauchte man bei bindend verneinter ört

licher Zuständigkeit in eine Prüfung der internationalen Zuständigkeit erst 
gar nicht einzutreten. Die Behauptung, man müsse bei doppe l funk t iona len 
Vorschriften ohnehin die Voraussetzungen der fraglichen Gerichtsstandsvor
schriften prüfen, so daß sich der Prozeßwirtschaftl ichkeitszweck des § 549 

Abs. 2 Z P O nicht erreichen lasse, ist folglich nicht überzeugend. Der in der 
Entscheidung vom 21. 11. 1996 vertretene Standpunkt , im Falle der Maßgeb
lichkeit doppelfunktionel ler Zuständigkeitsvorschrif ten seien diese in der 
Revisionsinstanz unter dem Aspekt der internationalen Zuständigkeit zu prü
fen, läßt sich deshalb nicht auf die Besonderheiten dieser Vorschriften zurück

führen , sondern muß konsequenterweise immer gelten. Damit deutet sich an, 
daß die „Inhaltsleere" der internationalen Zuständigkeit grundsätzlich nicht 
die Abweisung der Klage rechtfertigt. Die Richtigkeit dieses Standpunkts 

zeigt sich, wenn man eine internationale Perspektive zugrunde legt: 
Dem internationalen Rechtsverkehr signalisiert die gegenwärtige Praxis 

in den einschlägigen Fällen: Deutschland ist zuständig, aber das nirgendwo. 

Der Widersprüchlichkeit dieses Ergebnisses aus internationaler Perspektive 
entsprechen gewichtige G r ü n d e des deutschen Rechts, die für eine Änderung 

der bisherigen Praxis sprechen. 
Auf der Ebene des Verfassungsrechts ist zu beachten, daß der grundgesetz

liche Anspruch auf Rechtsschutz die Institutsgarantie eines örtlich flächen

deckenden Gerichtssystems mit entsprechenden zivilprozessualen Zugangs 
möglichkeiten impliziert.9 2 Diese Institutsgarantie ist verletzt, wenn die 
Klage vor den deutschen Gerichten an der Unauff indbarkei t eines örtlich zu

" Pfaffer,2Z? 110(1997X360,366. 
« M. Wolf, Gerichtsverfassungsrecht, 6. Aufl. 1987, § 27 II 1,S. 268. 
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ständigen Gerichts scheitert. Von der Notwendigkei t des Bestehens einer Er

satzzuständigkeit für solche Fälle geht im übrigen auch das einfache Prozeß
recht in allen Fällen, in denen der Gesetzgeber das Problem gesehen hat, aus. 
Außerdem ist zu beachten, daß die Beschränkung der revisionsgerichtlichen 
Kogni t ionskompetenz durch § 549 Abs. 2 Z P O vor allem auch durch die be
rechtigte Erwar tung begründet ist, daß die Quali tät des Rechtsschutzes inner
halb Deutschlands von der Frage, welches örtlich zuständige Gericht ent
scheidet, unabhängig ist. Ein vollständigen Ausschluß des inländischen 
Rechtsschutzes ist durch diese ratio niemals gedeckt, und zwar unabhängig 
von der Maßgeblichkeit doppelfunktionel ler Zuständigkeitsvorschriften. 

Der B G H sollte also bei sich bietender Gelegenheit von der Möglichkeit 
der Klageabweisung wegen „inhaltsleerer" internationaler Zuständigkeit Ab
schied nehmen. 

/ / / . EuGVUund autonomes deutsches Prozeßrecht - insbesondere: 
die ungelöste Drittstaatenproblematik als Kernproblem der 

Internationalisierungstendenz 

Eine wesentliche Triebfeder der hier beschriebenen Entwicklungstendenz 
liegt in der Internationalisierung der Rechtsquellen. Die nach Kegel „wie Pilze 

aus der Erde"9 3 schießenden Staatsverträge haben gerade im Recht der inter
nationalen Zuständigkeit besonderes Gewicht , weil hier mit dem E u G V U / 
LugÜbkSystem eine Rechtsquelle internationaler Provenienz zu beachten 

ist, die einen wesentlichen Teil des Rechts der internationalen Zuständigkeit 
durch unmittelbar geltendes Recht regelt und außerdem — obschon nicht dem 

Gemeinschaftsrecht , sondern dem Völkervertragsrecht zugehörig — aufgrund 

ihres durch Art . 293 EGV und des EuGVÜAuslegungsprotokolls vermittel
ten Zusammenhangs zum Gemeinschaftsrecht von der europäischen Integra
t ionsdynamik profitiert . 

Der B G H hat diesen Aspekt der Rechtsentwicklung in mehrfacher Hin

sicht mitgeprägt und in seinem Rahmen eigene Akzente gesetzt. Zu nennen 

sind zuvörderst die Fülle von Entscheidungen, durch die der B G H an der 

Fortentwicklung der Zuständigkeitsregeln des EuGVU, namentlich auch 
durch Vorlage an den E u G H , 9 4 te i lnimmt. 9 5 Auch im Rahmen desjenigen 

93 Internationales Privatrecht, Vorwort zur 2. Aufl. 1964. 
'« Siehe hierzu insbes. die Vorlageentscheidungen BGH, R I W / A W D 1976, 295; 

BGH, R I W / A W D 1976, 296; BGH, R I W / A W D 1978, 475; BGH, RIW 1981, 123; BGH, 
IPRspr. 1983 Nr. 139; BGH, IPRax 1985, 280; BGH, RIW 1987, 623; BGH, W M 1991, 
360; BGH, EuZW 1992, 514; BGH, RIW 1993, 671; BGH, RIW 1995, 410; BGH, W M 
1996,980. 

*> BGHZ116,77 = NJW1993,1070. 
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Teils des Rechts der internationalen Zuständigkeit, in dem der B G H als 

Höchstgericht fungiert , hat sich seine Rechtsprechung für die aus dem 
E u G V Ü / L u g Ü b k erwachsenden europäischen Impulse offen erwiesen. So 
hat wurde beispielsweise die Best immung des § 38 Z P O , soweit sie Art . 17 
E u G V Ü nachgebildet ist,96 im Einklang mit dieser Vorschrift auslegt.97 

Zu den „großen" ungelösten Fragen des E u G V U gehört indessen bekannt
lich seine Reichweite in Fällen mit bloßem Drittstaatenbezug. Der B G H lehnt 
sowohl im Rahmen des Art . 2 E u G V U als auch des Art . 17 EuGVÜ, soweit es 

an einem Bezug zu einem weiteren Vertragsstaat fehlt, eine Anwendung des 
Übere inkommens grundsätzlich ab.9S Die hiermit zusammenhängenden Ar
gumente sind vielfach erwogen worden; darauf soll verwiesen werden.9 9 

Für den Umfang der Internationalisierung des Rechts der internationalen 

Zuständigkeit ist dieser Punkt von weitreichender Bedeutung, weshalb die 
„Anhänger" einer Anwendung des E u G V Ü unabhängig von einem Bezug zu 

verschiedenen Vertragsstaaten auf den nützlichen rechtsvereinheitlichenden 

Effekt ihres Standpunkts hinweisen, wohingegen die „Gegner" eines solchen 

Standpunkts gerade darauf verweisen, daß eine derart weitreichende Ver
einheit l ichungswirkung des Übere inkommens mit nahezu vollständiger Ver
drängung des nationalen Prozeßrechts durch das Übere inkommen nicht ge
wollt sei. 

Praktisch wird die hierüber bestehende Kontroverse nur durch den E u G H 
beseitigt werden können. Dessen Tätigwerden setzt freilich voraus, daß ihm 

imWege des Vorabentscheidungsverfahrens Gelegenheit hierzu gegeben wird. 
Diese sollte also bei sich bietender Möglichkeit durch entsprechende Vorab
entscheidungsersuchen geschaffen werden. Der B G H könnte sich dadurch 
das Verdienst erwerben, den Anstoß für die Klärung dieser für die Internatio

nalisierung der Rechtsquellen des Zuständigkeitsrechts über Deutschland 
hinaus zentrale Frage zu geben. 

96 Zur Notwendigke i t einer solchen E inschränkung s. Schack, Wechselwirkungen 
zwischen europäischem und nat ionalem Zivi lprozeßrecht , Z Z P 107 (1994), 279, 292. 

w B G H Z 1 1 6 , 7 7 = NJW1993 ,1070 . 
98 Zu Ar t . 2 EuGVÜ: BGHZ 109, 29 = N J W 1990, 317; zu Ar t . 17 E u G V Ü BGHZ 

116, 77 = N J W 1992,1070; BGH, N J W 1989.1431; BGH, N J W 1986,1438. 
99 Statt vieler Geirrter/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht , 1997, Ar t . 2 

EuGVU, Rz. 68 ff.; Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht , vor Ar t . 2 EuGVU, 
Rz. 8 ff.; Schack, IZVR, Rz. 238 ff.; wegen meiner eigenen Stel lungnahme (im Rahmen 
des Ar t . 17 E u G V U ) verweise ich auf Pfeiffer, H a n d b u c h der Handelsgeschäf te , 1999, 
§ 22, Rz. 4. 
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D. Ausblick 

Wie oftmals, so liegt es auch hier: Für das Unstreitige ist nur am Rande 
Raum, zu diskutieren sind die Differenzen. Der Verfasser hofft , der Beitrag 
möge gleichwohl deutlich werden lassen, daß es die große Leistung des Jubi
lars ist, Materialisierung und Internationalisierung mit Recht als die beiden 
„großen" Herausforderungen des Rechts der Internationalen Zuständigkeit 
aufgegriffen und ohne Brüche sowie im Kern sachgerecht bewältigt zu haben. 

Der weiteren Fortentwicklung dieses Rechtsgebiets durch den Bundesgerichts
hofkann daher mit zuversichtlicher Erwar tung entgegengesehen werden. 

In legislatorischer Hinsicht steuert das Recht der internationalen Zu

ständigkeit indessen auf einen möglichen Wendepunkt zu. Sollten die weitrei
chenden Vorhaben der EG infolge der aus dem Amsterdamer Vertrag heraus

gelesenen Rechtssetzungskompetenzen auf dem Gebiet des internationalen 

Zivilprozeßrechts geltendes Recht werden,1 0 0 so werden weitere Kompetenz
verlagerungen von „Karlsruhe" nach „Luxemburg" auf dem Gebiet des Zu
ständigkeitsrechts eintreten.101 

Die Folgen einer solchen Verlagerung sind einstweilen schwer absehbar. 
Unklar ist beispielsweise, wie der E u G H die Menge der Vorlagefälle bewälti

gen soll, die angesichts des ständig wachsenden Europäischen Privat und Pro
zeßrechts auf ihn zukäme, wenn in allen Mitgliedstaaten hinsichtlich sämt
licher Rechtsquellen mit der Vorlagepflicht im eigentlich gebotenen Umfang 

Ernst gemacht würde. Bedeutungslos wird die Rechtsprechung des Bundesge
richtshofs auf dem Gebiet der internationalen Zuständigkeit nicht werden, 
weil erstens mit zunehmender Stoffmenge des EGRechts dessen Interpreta
tion durch die mitgliedstaatlichen Gerichte und deren vergleichende wissen

schaftliche Analyse mehr Gewicht zukommen wird und zweitens eine voll
ständige Verdrängung des autonomen mitgliedstaatlichen Rechts einstweilen 

nicht zu besorgen ist. 

100 Dazu etwa Kohler, Interrogat ion sur les sources du droit international prive eu
ropeen apres le traite d 'Amsterdam, Rev. crit. dr. int. priv. 88 (1999), 1; Pfeiffer, Die Ent
wicklung des Internat ionalen Vertrags, Schuld und Sachenrechts 19971999, N J W 
1999, 3174. 

101 Uberbl ick bei Jayme/Kohler, Europäisches Kollisionsrecht 1999  Die Abend
s tunde der Staatsverträge, IPRax 1999, 401. 


