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 Îáùåñòâî Òåõíè÷åñêîãî Ñîòðóäíè÷åñòâà Ãåðìàíèè (GTZ) ñóùåñò-
âóåò  ñ 1975 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì âî âñåì ìèðå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâîì ÷àñòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñåêòîðà ÔÐÃ, ñòðåìÿùèì-
ñÿ ê ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà. Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè ýòîé îðãàíè-
çàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå, ïðîäîëæèòåëüíîå óëó÷-
øåíèå æèçíåííûõ óñëîâèé â ñòðàíàõ Þãà è Âîñòîêà è ñîõðàíåíèÿ
ïðèðîäíûõ, æèçíåííî âàæíûõ áîãàòñòâ.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ôåäåðàëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ñîò-
ðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ Ãåðìàíèè     (BMZ) GTZ â ñòðàíàõ Þæíîãî
Êàâêàçà îñóùåñòâëÿåò ìíîæåñòâî ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîä-
äåðæêó ðåôîðì ïðàâà è þñòèöèè. Â ðàìêàõ ýòèõ ïðîåêòîâ íà ìåñòà
îòïðàâëÿþòñÿ ýêñïåðòû, ÷èòàþùèå äîêëàäû, ïðîâîäÿùèå êîíñóëü-
òàöèè è ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîâûøåíèþ êâà-
ëèôèêàöèè ìåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Äàííîé ïóáëèêàöèåé èçäàåòñÿ
öåëûé ðÿä äîêëàäîâ è ïðî÷èõ ìàòåðèàëîâ.

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
besteht seit 1975 und ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen
für Entwicklungszusammenarbeit. Sie arbeitet als privatwirtschaftlich
organisiertes Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland für das
entwicklungspolitische Ziel, die Lebensbedingungen der Menschen in den
Ländern des Südens und Ostens nachhaltig zu verbessern und die
natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
führt im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in den Ländern des südlichen
Kaukasus mehrere Projekte zur Unterstützung der Rechts- und
Justizreformen durch. Im Rahmen dieser Projekte werden Kurzzeitexperten
eingesetzt, die beratende Tätigkeit ausüben, an Fortbildungsveranstal-
tungen teilnehmen und Vorträge halten. In dieser Schriftenreihe werden
Vorträge und Materialien der Projekte veröffentlicht.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ïåðâàÿ êàâêàçñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñóäåé ÿâëÿåòñÿ âåõîé â èñòîðèè
ïðàâîâûõ êîíñóëüòàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ Îáùåñòâîì òåõíè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà Ãåðìàíèè (GTZ) íà Þæíîì Êàâêàçå. Íà äàííîé
êîíôåðåíöèè, âïåðâûå ïðîõîäèâøåé â Òáèëèñè, ñîáðàëèñü ñóäüè
èç âñåõ òðåõ þæíî-êàâêàçñêèõ ãîñóäàðñòâ – Àçåðáàéäæàíà, Àðìåíèè
è Ãðóçèè – ñ òåì, ÷òîáû îáñóäèòü âîïðîñû ïåðåñìîòðà âñòóïèâøèõ
â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ ðåøåíèé. Ïðåäñòàâëåííûå òðè ñòðàíû
íàõîäÿòñÿ â ïåðåõîäíîì ïåðèîäå è èìåþò ñõîæèå ïðîáëåìû è öåëè.
Ïîýòîìó îáìåí îïûòîì ïîìîæåò èçáåæàòü ïîâòîðåíèÿ îøèáîê,
íàó÷èòüñÿ äðóã ó äðóãà è ñîîáùà èñêàòü ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì.

Îñîáîå ñîäåéñòâèå ðåãèîíàëüíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñî ñòîðîíû GTZ
èñõîäèò èç ò.í. Êàâêàçñêîé èíèöèàòèâû, ïðîâîçãëàøåííîé Ôåäå-
ðàëüíûì Ìèíèñòðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ
Ãåðìàíèè, ãîñïîæîé Õàéäåìàðè Âè÷îðåê-Öîéëü âî âðåìÿ ñâîåãî
âèçèòà â ñòðàíû Þæíîãî Êàâêàçà â àïðåëå 2001ã. Îäíèì èç îïîðíûõ
òî÷åê, íà êîòîðûõ çèæäåòñÿ ýòà èíèöèàòèâà, ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè-
÷åñòâî ìåæäó þæíî-êàâêàçñêèìè ãîñóäàðñòâàìè â îáëàñòè ñóäåáíî-
ïðàâîâûõ ðåôîðì. Â ðàìêàõ ýòîãî ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
è îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí îïûòîì, íàêîïëåííûé ïàðòíåðàìè âûøå-
óïîìÿíóòûõ ñòðàí â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì ïðàâà è þñòèöèè,
÷òî, â îáùåé ñëîæíîñòè, ïîéäåò íà ïîëüçó âñåìó ðåãèîíó.

GTZ îðãàíèçîâàëî äàííóþ êîíôåðåíöèþ â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî
ïðîåêòà “ïîääåðæêà  ðåôîðì ïðàâà è þñòèöèè íà Þæíîì Êàâêàçå”.
Â åå ðàáîòå ó÷àñòâîâàëè êàê âûñîêîïîñòàâëåííûå ñóäüè è ãîñó-
äàðñòâåííûå ñëóæàùèå, òàê è ïðåäñòàâèòåëè íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è ýêñïåðòû èç Àçåðáàéäæàíà, Àðìåíèè, Ãåðìàíèè è
Ãðóçèè. Êîíôåðåíöèÿ, ïðîõîäèâøàÿ â äóõå âûøåóïîìÿíóòîé Êàâ-
êàçñêîé èíèöèàòèâû, ñïîñîáñòâîâàëà ïëîäîòâîðíîìó îáìåíó îïû-
òîì ìåæäó ó÷àñòíèêàìè. Íà íåé áûëè íàìå÷åíû ñôåðû áóäóùèõ
ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. Èòîãîì êîíôåðåíöèè ñòàëè äåëîâûå è èíôîð-
ìàöèîííûå ïîåçäêè â ñîñåäíèå ñòðàíû, âçàèìíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ñïîñîáñòâóþùèå  óãëóáëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà.
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Êîíôåðåíöèÿ ñóäåé óâåí÷àëàñü áîëüøèì óñïåõîì, íå â ïîñëåäíþþ
î÷åðåäü, áëàãîäàðÿ ïðèíÿòûì ñîâìåñòíûì ðåêîìåíäàöèÿì, êîòî-
ðûå áûëè îïóáëèêîâàíû â ñïåöèàëüíîé þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
íå òîëüêî íà Þæíîì Êàâêàçå, íî è â Ñðåäíåé Àçèè. Îíè ïðåäîïðå-
äåëÿþò äàëüíåéøåå îñóùåñòâëåíèå ðåôîðì â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ,
ñïîñîáñòâóÿ, òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèþ íåçàâèñèìîé ñóäåáíîé âëà-
ñòè è ôîðìèðîâàíèþ ïðàâîâûõ ãîñóäàðñòâ äàëåêî çà ïðåäåëàìè
Þæíîãî Êàâêàçà.

Â äàííîì èçäàíèè âñå äîêëàäû êîíôåðåíöèè ïóáëèêóþòñÿ íà ðóñ-
ñêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ, ÷åì îíè ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíûì øèðîêîìó
êðóãó ñïåöèàëèñòîâ. Íàì áû õîòåëîñü âûñêàçàòü  áîëüøóþ áëàãî-
äàðíîñòü âñåì àâòîðàì è ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè, çàëîæèâøèì
îñíîâó äëÿ äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Öåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî Ðàéõåíáåõåð

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà GTZ
“Ïîääåðæêà ðåôîðì ïðàâà è þñòèöèè íà Þæíîì Êàâêàçå”
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VORWORT

Die erste kaukasische Richterkonferenz ist ein Meilenstein in der Geschichte
der Rechtsberatung der Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) im Südkaukasus. Zum ersten Mal haben sich Rich-
ter aus drei südkaukasischen Ländern - Armenien, Aserbaidschan und
Georgien in Tbilissi zu einer gemeinsamen Konferenz getroffen, um über
die Endgültigkeit von richterlichen Entscheidungen und die Durchbrechung
der Rechtskraft zu sprechen. Alle drei Länder befinden sich in der Trans-
formation und haben ähnlich gelagerte Probleme und Ziele. Erfahrungen
auszutauschen bedeutet daher auch, die Wiederholdung von Fehlern zu
vermeiden, von einander zu lernen und gemeinsam Lösungen zu
entwickeln.

Die besondere Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit durch die
GTZ geht zurück auf die sog. Kaukasus-Initiative. Im April 2001 hat die
deutsche Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul, anlässlich ihres Besuches
in den drei südkaukasischen Staaten die Kaukasus-Initiative ins Leben
gerufen. Eine der tragenden Säulen dieser Initiative stellt die Zusammen-
arbeit zwischen den drei südkaukasischen Staaten im Bereich der Rechts-
und Justizreformen dar. Im Rahmen dieser regionalen Zusammenarbeit
sollen u.a. die Erfahrungen, die die Partnerinstitutionen bisher bei der
Reformierung des Rechts- und Justizwesens in ihren jeweiligen Ländern
gemacht haben, ausgetauscht und somit für die gesamte Region nutzbar
gemacht werden.

Die GTZ hat diese Richterkonferenz im Rahmen des regionalen Projekts
„Unterstützung der Rechts- und Justizreformen im Südkaukasus“
veranstaltet. An ihr nahmen sowohl hohe Richter und Staatsbedienstete
als auch Vertreter von NGOs und Experten aus Armenien, Aserbaidschan,
Deutschland und Georgien teil. Die Konferenz hat – ganz im Sinne der
o.g. Kaukasus-Initiative – einen intensiven Erfahrungsaustausch unter den
Teilnehmern ermöglicht und Bereiche für künftige gemeinsame Vorhaben
identifiziert. Als Folge der Konferenz wurden Hospitationen in den Nachbar-
ländern unterstützt, gemeinsame Begegnungen ermöglicht und so die
Zusammenarbeit intensiviert.
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Die Richterkonferenz war nicht zuletzt wegen der gemeinsam verabschie-
deten Empfehlungen ihrer Teilnehmer ein großer Erfolg. Die Empfehlungen
wurden und werden in der Fachliteratur nicht nur im Kaukasus, sondern
auch in Zentralasien veröffentlicht und diskutiert. Sie sind Gegenstand des
weiteren Reformprozesses in den verschiedenen Ländern und dienen damit
der Entwicklung einer unabhängigen Justiz und des Rechtsstaates weit
über die Grenzen des Südkaukasus hinaus.

Alle Vorträge der Konferenz sind in diesem Tagungsband zweisprachig
aufgenommen, um sie einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich zu
machen. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Autoren und Teil-
nehmern der Konferenz, die den Grundstein für die weitere Zusammen-
arbeit gelegt haben.

Zeno Reichenbecher

GTZ-Projektleiter „Rechts- und Justizreformen im Südkaukasus“
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ÐåêîìåíäàöèèÐåêîìåíäàöèèÐåêîìåíäàöèèÐåêîìåíäàöèèÐåêîìåíäàöèè

2-3-åãî äåêàáðÿ 2002  ãîäà ñóäüè èç Àçåðáàéäæàíà, Àðìåíèè, Ãåð-
ìàíèè è Ãðóçèè  ïðîâåëè äèññêóñèþ ïî ïðîáëåìå «Çàêîííàÿ ñèëà ñó-
äåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð», âûðàáîòàâ, ïðè ýòîì, ñëåäóþùèå
ðåêîìåíäàöèè:

1.  Ñóäåáíûå ïðîöåññû äîëæíû îêîí÷àòåëüíî ðåøàòüñÿ íå áîëåå ÷åì
â òðåõ èíñòàíöèÿõ. Íå äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ äàëüíåéøèé
ïåðåñìîòð ñóäåáíûõ ðåøåíèé, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë â ñîâåòñêîì
ïðàâå.

2.   Ðàññìîòðåíèå äåëà â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè òàêæå äîëæíî èìåòü
ôîðìó ñîñòÿçàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, îäíàêî îãðàíè÷èâàòüñÿ ðàç-
ðåøåíèåì ïðàâîâûõ âîïðîñîâ. Åñëè â ýòîì ïðîèçâîäñòâå áóäåò
âûÿâëåíî, ÷òî ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà îäíîçíà÷íî óñòàíîâ-
ëåíû â ïðåäûäóùèõ èíñòàíöèÿõ, ñóä äîëæåí èìåòü ïðàâî è îáÿ-
çàííîñòü ñàìîìó ðåøèòü äåëî. Âîçâðàùåíèå äåëà â íèçøèå èíñ-
òàíöèè ïðîòèâîðå÷èò ïðèíöèïó ýêîíîìè÷íîñòè ïðîöåññà è åãî
ñëåäóåò èçáåãàòü òàêæå è â íèçøèõ èíñòàíöèÿõ.

3.  Òîëêîâàíèå çàêîíà - åñòåñòâåííàÿ è âàæíàÿ çàäà÷à êàæäîãî ñóäüè,
÷òî äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè  ðàññìîòðåíèè êîíêðåòíîãî äåëà.
Ðàçíèöà ìåæäó îôèöèàëüíûì è íåîôèöèàëüíûì òîëêîâàíèåì,
ñâîéñòâåííîå ñîâåòñêîé ñèñòåìå, è äåëåãèðîâàíèå êîìïåòåíöèé
òîëêîâàíèÿ îñîáûì îðãàíàì, íàõîäÿùèìñÿ âíå ïðîöåññà, ïðîòè-
âîðå÷àò ïðèíöèïàì ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è îò ýòîãî ñëåäóåò îòêà-
çàòüñÿ.

4.  Îáÿçàòåëüñòâî, óñòàíîâëåííîå â ñò. 6 Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè ïî
ïðàâàì è îñíîâíûì ñâîáîäàì ÷åëîâåêà, ðàçðåøàòü äåëà â ðàçóì-
íûå ñðîêè, êîòîðûå äåëàþò âîçìîæíûì ýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñò-
âî è îäíîâðåìåííî âåäóò ê  åãî  áûñòðîìó çàâåðøåíèþ, îäíîçíà÷íî
ïðèçíàåòñÿ âàæíûì âêëàäîì â ïðàâîâîå ïåðåìèðèå.

5.    Ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû íåèìóùèì ñëîÿì
íàñåëåíèÿ íå áûë çàêðûò äîñòóï â ñóäû èç-çà ôèíàíñîâûõ ïðè-
÷èí.



8

Empfehlungen

 Am 2. und 3. Dezember 2002 haben hohe Richter und Richterinnen
aus Armenien, Aserbaidschan, Deutschland und Georgien in Tbilissi
das Problem der “Endgültigkeit der richterlichen Entscheidungen und
der Durchbrechung der Rechtskraft” diskutiert. Dabei haben sie
folgende Empfehlungen erarbeitet:

1.   Prozesse sollten in nicht mehr als drei Instanzen endgültig entschieden
werden. Eine darüber hinausgehende Kontrolle richterlicher Entschei-
dungen, wie sie im sowjetischen Recht existierte, sollte nicht stattfin-
den.

2.  Auch die letzte Instanz sollte als kontradiktorisches  Verfahren ausge-
staltet sein, sich aber auf die Beurteilung von Rechtsfragen be-
schränken. Wenn sich in diesem Verfahren  herausstellt, dass die Tatsa-
chenlage eindeutig in den Vorinstanzen festgestellt ist, sollte das Ge-
richt das Recht und die Pflicht haben, den Fall selbst zu entscheiden.
Eine Zurückverweisung an untere Gerichte widerspricht dem Grund-
satz der Prozessökonomie und sollte auch in den unteren  Instanzen
vermieden werden.

3.   Selbstverständliche und wichtige Aufgabe jedes Richters ist es, das
Gesetz auszulegen. Diese Auslegung muss sich im Prozess bilden.
Eine Unterscheidung zwischen offizieller und nicht-offizieller  Auslegung,
wie sie im sowjetischen System üblich war, und die Übertragung der
Kompetenz zur  Auslegung auf besondere Gremien außerhalb  der
Prozesse widersprechen rechtsstaatlichen Grundsätzen und sollten auf-
gegeben werden.

4. Die in Art. 6 EMRK niedergelegte Pflicht, zu endgültigen Entscheidun-
gen in angemessenen Fristen zu kommen, die ein effizientes Verfah-
ren zulassen und gleichzeitig  zu seiner zügigen Beendigung führen,
wird ausdrücklich als wichtiger Beitrag zum Rechtsfrieden anerkannt.

5. Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass  armen Bevölkerungskreisen
     der Zugang zu Gerichten nicht aus finanziellen Gründen verbaut  wird.
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Ïðîô. Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô. Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô. Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô. Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô. Ëàäî ×àíòóðèà

Ïðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÏðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÏðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÏðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÏðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÃðóçèèÑóäà ÃðóçèèÑóäà ÃðóçèèÑóäà ÃðóçèèÑóäà Ãðóçèè

Çàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ  ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ  ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ  ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ  ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ  ðåøåíèé
è  èõ ïåðåñìîòð ïî  ãðóçèíñêîìó  ïðàâóè  èõ ïåðåñìîòð ïî  ãðóçèíñêîìó  ïðàâóè  èõ ïåðåñìîòð ïî  ãðóçèíñêîìó  ïðàâóè  èõ ïåðåñìîòð ïî  ãðóçèíñêîìó  ïðàâóè  èõ ïåðåñìîòð ïî  ãðóçèíñêîìó  ïðàâó

Ìîìåíò âñòóïëåíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó èìååò
îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ëþáîé ïðàâîâîé ñèñòåìû. Â ëþáîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå ñ íèì ñâÿçûâàåòñÿ çàâåðøåíèå êîíêðåòíîãî
ñïîðà èëè îñóæäåíèå êîíêðåòíîãî ëèöà. Â  áîëåå øèðîêîì àñïåêòå,
äàííûì îáñòîÿòåëüñòâîì ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ ñòàáèëüíîñòü ïðàâî-
ñóäèÿ è ïîñðåäñòâîì åå – ñòàáèëüíîñòü  îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
â ãîñóäàðñòâå.

Ïî îáùåïðèçíàííîìó ïðèíöèïó, ðåøåíèå ñóäà âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå òîãî, êàê ó÷àñòíèêè ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà èñïîëü-
çîâàëè âñå, ïðåäîñòàâëåííûå äàííûì ïðàâîïîðÿäêîì ñïîñîáû
ñóäåáíîé çàùèòû íàðóøåííûõ ïðàâ â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì
ñðîêè, èëè æå ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñóäîì ïåðâîé èíñòàíöèè
ñòîðîíû îòêàçàëèñü îò ïðàâà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ â
âûøåñòîÿùåé ñóäåáíîé èíñòàíöèé. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ñóäåáíîå ðå-
øåíèå ïðèîáðåòàåò çàêîííóþ ñèëó è ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ê
èñïîëíåíèþ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå, è äëÿ ãîñóäàðñòâà.

Âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíîå ðåøåíèå ìîæåò áûòü
ïåðåñìîòðåíî ëèøü ïî âíîâü îòêðûâøèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì,
ïåðå÷åíü êîòîðûõ èñ÷åðïûâàþùå ïðåäïèñûâàåòñÿ çàêîíîäàòå-
ëüñòâîì. Ïðàâî çàïàäíûõ ïðàâîâûõ ãîñóäàðñòâ íå çíàêîìî ñ äðóãè-
ìè îñíîâàíèÿìè ïåðåñìîòðà âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ
ðåøåíèé1.

1 Ê.Ô.Ãóöåíêî, Ë.Â.Ãîëîâêî, Á.À.Ôèëèìîíîâ. Óãîëîâíûé ïðîöåññ çàïàäíûõ
ãîñóäàðñòâ. Ì. 2001ã. Í.Ã.Åëèñååâ. Ãðàæäàíñêîå ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî çà
ðóáåæíûõ ñòðàí. Ì.2000ã., À.Ã.Äàâòÿí. Ãðàæäàíñêîå ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî
Ãåðìàíèè. Ì.2000ã., Criminal Procedure Systems in the European Commu-
nity. Cristine Van Den Wingaert (editor). Butterwortls. London, Brussels, Dublin,
Edinburgh. 1993.
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Ïðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèà

Èñêëþ÷åíèåì èç ýòîãî ïðàâèëà ïðåäñòàâëÿë ñîáîé Ñîâåòñêèé
Ñîþç, ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî êîòîðîãî ïðåäóñìàòðèâàëî
âîçìîæíîñòü ïåðåñìîòðà âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ
ðåøåíèé â ïîðÿäêå íàäçîðà2.

Âîçìîæíîñòü ïðîâåðêè çàêîííîñòè è îáîñíîâàííîñòè ðåøåíèé
íå òîëüêî â êàññàöèîííîì ïîðÿäêå, íî è â ïîðÿäêå ñóäåáíîãî
íàäçîðà, ðàññìàòðèâàëîñü â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé ãàðàíòèè
íàäëåæàùåé çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èíòå-
ðåñîâ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, èáî, ñîãëàñíî ñóäåáíîé ïðàêòèêå,íå-
ðåäêè áûëè ñëó÷àè “âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó íåïðàâèëüíûõ
ñóäåáíûõ ðåøåíèé”3.

Ïåðåñìîòð äåë â ïîðÿäêå íàäçîðà îñóùåñòâëÿëñÿ òîëüêî ïî
ïðîòåñòó, ïðèíåñåííîìó ñëåäóþùèìè ëèöàìè: ïðåäñåäàòåëÿìè
îáëàñòíûõ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóäîâ, ïðåäñåäàòåëÿìè Âåðõîâíûõ
ñóäîâ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è èõ çàìåñòèòåëÿìè, Ïðåäñåäàòåëåì Âåð-
õîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ è åãî çàìåñòèòåëÿìè, îáëàñòíûìè è ñîîòâå-
òñòâóþùèìè  ïðîêóðîðàìè, ïðîêóðîðàìè ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è èõ
çàìåñòèòåëÿìè, ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì ÑÑÑÐ è åãî çàìå-
ñòèòåëÿìè4.

Ñëåäóåò  îòìåòèòü, ÷òî ïåðåñìîòð ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ïîðÿäêå
íàäçîðà ïðåäóñìàòðèâàëñÿ ãðàæäàíñêèì ïðîöåññóàëüíûì ïðàâîì
íå âñåõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí - ÷ëåíîâ ÑÝÂ5.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïîðÿäîê ïåðåñìîòðà ñóäåáíûõ ðåøåíèé â
ïîðÿäêå íàäçîðà íå áûë çíàêîì ãðàæäàíñêî-ïðîöåññóàëüíîìó ïðàâó
äîðåâîëþöèîííîé  Ðîññèè6.

2 Òàê, ñîãëàñíî ÷.1 ñò.49 Îñíîâ ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà ÑÑÑÐ è
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ, îïðåäåëåíèÿ è
ïîñòàíîâëåíèÿ ìîãëè áûòü ïåðåñìîòðåíû â ïîðÿäêå ñóäåáíîãî íàäçîðà ïî
ïðîòåñòàì ïðîêóðîðîâ, ïðåäñåäàòåëåé ñóäîâ è èõ çàìåñòèòåëåé, êîòîðûì
ýòî ïðàâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî.
3 Ï.ß. Òðóáíèêîâ, Âîïðîñû ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà â ïðàêòèêå Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÑÑÑÐ.Ì.1979ã. Ñ.177-178.
4  Â.Ì. Ñåìåíîâ. Ñóä è ïðàâîñóäèå â ÑÑÑÐ. Ì.1984ã. Ñ.81.
5  Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ â ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÑÝÂ. Òîì 2-3.
Ì.1978ã. Ñ.232-235.
6  Õðåñòîìàòèÿ ïî ãðàæäàíñêîìó ïðîöåññó. Ïîä ðåäàêöèåé Òðåóøíèêîâà
 Ì.Ê., Ì.1996ã. Ñ.169-202.
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Òàêèì îáðàçîì, ïîðÿäîê ïåðåñìîòðà ñóäåáíûõ ðåøåíèé â
ïîðÿäêå íàäçîðà ïðåäñòàâëÿë ñîáîé èíñòèòóò ñîâåòñêîãî ïðàâà,
ïîä âëèÿíèåì êîòîðîãî îí áûë âíåäðåí è â äðóãèõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
ñòðàíàõ.

Ñîâåòñêàÿ òðàäèöèÿ ïåðåñìîòðà ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ïîðÿäêå
íàäçîðà áûëà çàèìñòâîâàíà ìíîãèìè ïîñòñîâåòñêèìè ãîñóäàðñò-
âàìè. Òàê, íîâûé Àðáèòðàæíûé ïðîöåññóàëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñ-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïåðåñìîòðà ñóäåá-
íûõ àêòîâ â ïîðÿäêå íàäçîðà, îäíàêî ââîäèò âðåìåííûå îãðàíè-
÷åíèÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ.7 Ïðàâîì ïîäà÷è ïðåäñ-
òàâëåíèÿ ïîëüçóåòñÿ òàêæå ïðîêóðîð.

Àíàëîãè÷íûå ïðàâèëà ïðåäóñìîòðåíû â ïðàâå äðóãèõ ïîñòñî-
âåòñêèõ ãîñóäàðñòâ, ñîãëàñíî êîòîðûì âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó
ñóäåáíûå ðåøåíèÿ ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû íà îñíîâàíèè ïðî-
òåñòîâ ãåíåðàëüíûõ ïðîêóðîðîâ, èõ çàìåñòèòåëåé èëè ïðåäñåäà-
òåëåé Âåðõîâíûõ ñóäîâ8.

Ñîãëàñíî ñò. 330 ÃÏÊ ÐÔ, îñíîâàíèÿìè ê îòìåíå â ïîðÿäêå íàä-
çîðà ñóäåáíûõ ïîñòàíîâëåíèé ÿâëÿåòñÿ èõ íåçàêîííîñòü, â ÷àñò-
íîñòè:

1. íåïðàâèëüíîå ïðèìåíåíèå èëè òîëêîâàíèå íîðì ìàòåðèàëüíîãî
ïðàâà;

2. ñóùåñòâåííûå íàðóøåíèÿ íîðì ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, ïîâëåê-
øèå âûíåñåíèå íåçàêîííîãî ðåøåíèÿ ñóäà.

Êàê ïðàâèëüíî îòìå÷àåòñÿ â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå Ðîññèè,
îñíîâàíèÿ ê îòìåíå ðåøåíèé â ïîðÿäêå íàäçîðà ÿâëÿþòñÿ  èäåí-
òè÷íûìè îñíîâàíèÿì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà â ïîðÿäêå êàññàöèè9.

Åñëè ýòî òàê, òî â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ðàçíèöà ìåæäó êàññàöèåé è
íàäçîðíûì ïðîèçâîäñòâîì? Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, âî-ïåðâûõ,
èíèöèàòèâà ïåðåñìîòðà ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ëèöàì, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ñòîðîíàìè ðàññìàòðèâàåìîãî äåëà,

7 ñîãëàñíî ÷.3 ñò.292 ÀÏÊ ÐÔ çàÿâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå î ïåðåñìîòðå
 ñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ  ñèëó ïîñëåäíåãî ñóäåáíîãî àêòà.
8 Ñò.32 Çàêîíà Òóðêìåíèñòàíà “ Î ïðîêóðàòóðå”; ñò.38 Çàêîíà Óçáåêèñòàâíà
 “Î ïðîêóðàòóðå” è ò.ä.
9 Ãðàæäàíñêîå ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî Ðîññèè. Ïîä ðåäàêöèåé Ì.Ñ.Øàêàðÿí.
 Ì. 2002ã. Ñ.477.

Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñ ì î ò ð
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êàê, ïðîêóðîðû è ïðåäñåäàòåëè ñóäîâ, è, âî-âòîðûõ, îïðîòåñòîâàíèå
è îòìåíà âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ ïîñòàíîâëåíèé â
ïîðÿäêå íàäçîðà íå îãðàíè÷åíû êàêèìè-ëèáî ñðîêàìè. Â ýòîì ïîñ-
ëåäíåì àñïåêòå êðîåòñÿ ñàìàÿ áîëüøàÿ óãðîçà ñòàáèëüíîñòè ñó-
äîïðîèçâîäñòâà è ðåàëüíîé çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî íàä ëþáûì âñòóïèâøåì â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûì ðåøåíèåì
êàê äîìîêëîâ ìå÷, âèñèò óãðîçà îòìåíû. À êîãäà ýòî ïðîèçîéäåò,
íèêòî íå ìîæåò ïðåäñêàçàòü.

Ó÷èòûâàÿ îïûò çàïàäíûõ ãîñóäàðñòâ, îñîáåííî ÷ëåíîâ Ñîâåòà
Åâðîïû, è ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íàäçîðíûì ïðîèçâîäñòâîì, â
ïðîöåññå ïðàâîâîé è ñóäåáíîé ðåôîðìû â Ãðóçèè áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îòêàçàòüñÿ îò ïåðåñìîòðà ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ïîðÿäêå
íàäçîðà.

Ïðàâîñóäèå â Ãðóçèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ãðàæäàíñêîãî,
àäìèíèñòðàòèâíîãî è óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà.10

Ó÷àñòíèêàì ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ãàðàíòèðîâàíà âîçìîæ-
íîñòü îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé ñóäîâ ïåðâîé èíñòàíöèè â îäíîé èëè
äâóõ âûøåñòîÿùèõ ñóäåáíûõ èíñòàíöèÿõ. Òàê, ðåøåíèÿ ðàéîííûõ
ñóäîâ ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå àïåëëÿöèè â îêðóæíîì
ñóäå, à ðåøåíèÿ îêðóæíûõ ñóäîâ – â ïîðÿäêå êàññàöèè â Âåðõîâíîì
ñóäå.

Òàêèì îáðàçîì, â äàííîì àñïåêòå íîðìû ãðóçèíñêîãî ïðàâà ïîë-
íîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî
çàùèòå ïðàâ è îñíîâíûõ ñâîáîä ÷åëîâåêà.11

Êàññàöèîííûå ïàëàòû Âåðõîâíîãî Ñóäà Ãðóçèè ðàññìàòðèâàþò
äåëà òîëüêî â ïîðÿäêå êàññàöèèè. Ðåøåíèÿ ïàëàò ÂÑ ÿâëÿþòñÿ
îêîí÷àòåëüíûìè è îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæàò.

Ðåøåíèÿ ñóäîâ âñòóïàþò â çàêîííóþ ñèëó â ñëåäóþùèõ ñëó÷à-
ÿõ: âî-ïåðâûõ, åñëè ó÷àñòíèêè ïðîöåññà ïðîïóñòèëè ñðîê îáæàëî-
âàíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ; âî-âòîðûõ, ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ñóäîì,

10 Ïîðÿäîê, ïðîöåäóðà è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äåë ðåãóëèðóþòñÿ ñîîòâåòñò-
âóþùèìè ïðîöåññóàëüíûìè êîäåêñàìè: ÃÏÊ, ïðèíÿòûé  14 íîÿáðÿ 1997
 ãîäà; ÀÏÊ, ïðèíÿòûé 23 èþëÿ 1999 ãîäà; ÓÏÊ, ïðèíÿòûé 20 ôåâðàëÿ 1998
 ãîäà.
11 Òàê, ñîãëàñíî ñò.2 Ïðîòîêîëà ¹7 ê Êîíâåíöèè, ïðèíÿòûå ñóäîì ïåðâîé
 èíñòàíöèè ðåøåíèÿ ïîäëåæàò îáæàëîâàíèþ ìèíèìóì â îäíîé   âûøåñòî-
 ÿùåé  ñóäåáíîé èíñòàíöèè.

Ï ð î ô .   Ëàäî ×àíòóðèà
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ðåøåíèÿ êîòîðîãî íå ïîäëåæàò îáæàëîâàíèþ (òàê, íåêîòîðûå ðå-
øåíèÿ îêðóæíûõ ñóäîâ ÿâëÿþòñÿ îêîí÷àòåëüíûìè è íå ïîäëåæàò
îáæàëîâàíèþ, íàïðèìåð, ïðèêàçû î íàçíà÷åíèè ïðèíóäèòåëüíûõ
ìåð â óãîëîâíîì ïðîöåññå).

Ñîãëàñíî ãðóçèíñêîìó ïðàâó, âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó
ðåøåíèÿ ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû ëèøü â ïðÿìî ïðåäóñìîòðåí-
íûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ. Òàêèìè ñëó÷àÿìè äëÿ ãðàæäàíñêîãî è àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ: âîçîáíîâëåíèå ïðîèç-
âîäñòâà ïî äåëó ââèäó âíîâü îòêðûâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ (ñò. 423
ÃÏÊ Ãðóçèè) è íàëè÷èå ïðåäïîñûëîê äëÿ ïðèçíàíèÿ ðåøåíèÿ íå-
äåéñòâèòåëüíûì (ñò. 422 ÃÏÊ Ãðóçèè), â óãîëîâíîì ñóäîïðîèç-
âîäñòâå – âíîâü îòêðûâøèåñÿ è âíîâü âûÿâëåííûå îáñòîÿòåëüñòâà
(ñò. 593-601 ÓÏÊ Ãðóçèè).

Ïðàâî òðåáîâàíèÿ îòìåíû âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó  ñóäåá-
íûõ ðåøåíèé ïðèíàäëåæèò èñêëþ÷èòåëüíî ñòîðîíàì ïðîöåññà è
íå ÿâëÿåòñÿ ïðåðîãàòèâîé îòäåëüíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ñóäîâ èëè
îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû. Íè Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñóäà, íè Ãåíå-
ðàëüíûé ïðîêóðîð è èõ çàìåñòèòåëè íå èìåþò ïðàâà ïðèíåñòè ïðî-
òåñò íà âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûå ðåøåíèÿ.

Çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè ðåøåíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì èëè âîçîá-
íîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ââèäó âíîâü îòêðûâøèõñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ïîäàåòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê, êîòîðûé îòñ÷èòûâàåòñÿ ñî äíÿ,
êîãäà ñòîðîíå ñòàëî èçâåñòíî î ñóùåñòâîâàíèè îñíîâàíèé íåäåéñò-
âèòåëüíîñòè ðåøåíèÿ èëè âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó.
Ïðîäëåíèå ýòîãî ñðîêà íå äîïóñêàåòñÿ (ñò. 426 ÃÏÊ Ãðóçèè).

Ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î ïðèçíàíèè ðåøåíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì èëè
âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà íå äîïóñêàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ïÿòè ëåò
ïîñëå âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ â ñèëó (÷.4 ñò. 426 ÃÏÊ Ãðóçèè).

Â îòëè÷èå îò ãðàæäàíñêîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîöåññà, â
óãîëîâíîì ïðîöåññå ñðîê îáæàëîâàíèÿ âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó
ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ïîëüçó ïîäñóäèìîãî – íåîãðàíè÷åí (÷.1 ñò.
601 ÓÏÊ Ãðóçèè). À îáæàëîâàíèå îïðàâäàòåëüíîãî ñóäåáíîãî ïðè-
ãîâîðà èëè îáæàëîâàíèå âîïðåêè èíòåðåñàì  îñóæäåííîãî äîïóñ-
êàåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà, êîòîðûé èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì (÷.2 ñò. 601 ÓÏÊ Ãðóçèè).

Îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì
çàêîíîì îïðåäåëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùå. Â ÷àñòíîñòè, âñòóïèâøåå

Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð



16

â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå ïî çàÿâëåíèþ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû
ìîæåò áûòü ïðèçíàíî íåäåéñòâèòåëüíûì, åñëè:

à) â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ó÷àñòâîâàë ñóäüÿ, íå èìåâøèé, ñîãëàñíî
çàêîíó, ïðàâà íà ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè ýòîãî ðåøåíèÿ;

á) åñëè îäíà èç ñòîðîí ïðîöåññà èëè åå ïðåäñòàâèòåëü íå áûëè
ïðèãëàøåíû íà ðàññìîòðåíèå äåëà.

Îäíàêî çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè ðåøåíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì ïî
óêàçàííûì îñíîâàíèÿì íå äîïóñêàåòñÿ, åñëè ñòîðîíà ìîãëà âûä-
âèíóòü ýòè òðåáîâàíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà â ëþáîé ñóäåáíîé
èíñòàíöèè (ñò. 422 ÃÏÊ Ãðóçèè).

Èñ÷åðïûâàþùå îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì òàêæå
îñíîâàíèÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ââèäó âíîâü
îòêðûâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû ñ òðåáîâàíèåì âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà ïî äåëó, åñëè:

à) îêàæåòñÿ, ÷òî äîêóìåíò, íà êîòîðîì îñíîâûâàåòñÿ ðåøåíèå,
ÿâëÿåòñÿ ïîäëîæíûì;

á) óñòàíîâëåíû çàâåäîìî ëîæíûå ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëÿ, çàâå-
äîìî ëîæíûå çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòà, çàâåäîìî íåïðàâèëüíûé
ïåðåâîä, çà êîòîðûìè ïîñëåäîâàëî ïðèíÿòèå íåçàêîííîãî
èëè íåîáîñíîâàííîãî ðåøåíèÿ;

â) óñòàíîâëåíû ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ ñòîðîí è èõ ïðåäñòàâè-
òåëåé, ëèáî ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ ñóäüè ïî äàííîìó äåëó;12

ã) îòìåíåíû ïðèãîâîð, ðåøåíèå, îïðåäåëåíèå ñóäà èëè ïîñòà-
íîâëåíèå äðóãîãî îðãàíà, êîòîðûå ëåãëè â îñíîâó äàííîãî
ðåøåíèÿ;

ä) ñòîðîíà ïðåäñòàâèëà ñóäó âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó
ðåøåíèå, âûíåñåííîå â îòíîøåíèè òîãî æå èñêà;

å) ñòîðîíå ñòàëè èçâåñòíû îáñòîÿòåëüñòâà è äîêàçàòåëüñòâà,
êîòîðûå, åñëè áû áûëè ïðåäñòàâëåíû â ñóä ðàíåå, ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè äåëà, ïîâëåêëè áû âûíåñåíèå áëàãîïðèÿòíîãî äëÿ
íåå ðåøåíèÿ ( ñò. 423 ÃÏÊ Ãðóçèè).

12 Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ïî äàííûì îñíîâàíèÿì
íåîáõîäèìî íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ïðèãîâîðà ïî óãîëîâíîìó
äåëó.

Ïðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèà
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Àíàëîãè÷íî èñ÷åðïûâàþùå îïðåäåëÿþòñÿ îñíîâàíèÿ ïåðåñìîò-
ðà ñóäåáíûõ ðåøåíèé ââèäó âíîâü îòêðûâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ â
óãîëîâíîì ïðîöåññå (ñò. 593 ÓÏÊ Ãðóçèè).

Çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè ðåøåíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì èëè âîçîá-
íîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ââèäó âíîâü îòêðûâøèõñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ïî ãðàæäàíñêèì è àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì äîëæíî áûòü
ïîäàíî â ñóä, âûíåñøèé ðåøåíèå (îïðåäåëåíèå). Çàÿâëåíèå ðàñ-
ñìàòðèâàåò ñóä, âûíåñøèé ðåøåíèå, è â òîì ñëó÷àå, êîãäà ñóùåñò-
âóåò îïðåäåëåíèå âûøåñòîÿùåãî ñóäà îá îñòàâëåíèè ýòîãî ðåøå-
íèÿ áåç èçìåíåíèÿ. Àïåëëÿöèîííûå èëè êàññàöèîííûå ñóäüè ëèøü
â òåõ ñëó÷àÿõ ðàññìàòðèâàþò äàííûå çàÿâëåíèÿ, åñëè îíè êàñàþò-
ñÿ âûíåñåííîãî èìè íîâîãî ðåøåíèÿ (ñò. 424 ÃÏÊ Ãðóçèè).

Îòìåíà íàäçîðíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ãðóçèè ïîçâîëèëà çàâåð-
øèòü äåñÿòèëåòèÿìè äëÿùèåñÿ ñóäåáíûå ñïîðû, îñîáåííî, â îá-
ëàñòè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Ó÷àñòíèêè ïðîöåññà ïîñòåïåííî ïðè-
âûêàþò ê òîìó, ÷òî íà îïðåäåëåííîé ñòàäèè ðåøåíèå ñóäà ÿâëÿ-
åòñÿ îêîí÷àòåëüíûì, ÷òî íå îäíî äîëæíîñòíîå ëèöî íå âïðàâå ïî
ñîáñòâåííîé âîëå è èíèöèàòèâå îòìåíèòü èëè ïåðåñìîòðåòü  âñòó-
ïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå ñóäà.

Âìåñòå ñ òåì, ïîêà åùå ñóùåñòâóåò ìíåíèå î öåëåñîîáðàçíî-
ñòè âîçðîæäåíèÿ èíñòèòóòà íàäçîðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñòîðîííèêè
äàííîé ïîçèöèè ññûëàþòñÿ íà òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî, ïî èõ ìíå-
íèþ, ïîêà åùå âñòðå÷àþòñÿ îøèáî÷íûå âñòóïèâøèå â çàêîííóþ
ñèëó  ñóäåáíûå ðåøåíèÿ. Íàëè÷èå íàäçîðíîãî ïðîèçâîäñòâà âî âñåõ
ïîñòñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ îïðàâäûâàåòñÿ áëàãîðîäíûìè öåëÿìè
èñïðàâëåíèÿ ñóäåáíûõ îøèáîê. “Çíà÷åíèå íàäçîðíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî îíî äàåò âîçìîæíîñòü èñïðàâèòü
ñóäåáíóþ îøèáêó äàæå ïîñëå âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
ïðèãîâîðà (îïðåäåëåíèÿ, ïîñòàíîâëåíèÿ)” – ýòî ãîñïîäñòâóþùåå
ìíåíèå âî âñåõ ãîñóäàðñòâàõ, êîòîðûå èìåþò íàäçîðíîå ïðîèç-
âîäñòâî.13

Èñïðàâëåíèå äîïóùåííûõ îøèáîê – ýòî çàäà÷à âûøåñòîÿùèõ
ñóäîâ, åñëè ñòîðîíû ïðîöåññà îáðàòÿòñÿ  ñ ñîîòâåòñòâóþùåé æà-
ëîáîé. Àïåëëÿöèîííûå è êàññàöèîííûå ïîðÿäêè ðàññìîòðåíèÿ äåëà
ñëóæàò âûïîëíåíèþ ýòîé çàäà÷è. Îøèáêà, êàê åñòåñòâåííîå ÿâëå-

13 À.Ï.Ðûæàêîâ.Óãîëîâíûé ïðîöåññ.Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ì.2002ã. Ñ.567.

Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñ ì î ò ð
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íèå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ìîæåò áûòü äîïóùåíà íà ëþáîì
óðîâíå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå, è ïðè ðàññìîòðå-
íèè äåëà â ïîðÿäêå íàäçîðà. Êòî äîëæåí èñïðàâèòü ñóäåáíóþ îøèá-
êó íàäçîðíîé èíñòàíöèè? Íà ýòîò âîïðîñ ó ñòîðîííèêîâ íàäçîðíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà îòâåòà íåò.

Ìèíèìèçàöèÿ ñóäåáíûõ îøèáîê äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è îòâåòñòâåííîñòè ñóäåé, à òàêæå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèåì ñóäîïðîèçâîäñòâà, à íå ââåäåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ èíñòàí-
öèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ìåíåå ïðîçðà÷íà è ðåãëàìåíòèðîâàíà,
íåæåëè ôóíêöèîíèðîâàíèå êëàññè÷åñêèõ ñóäåáíûõ èíñòàíöèé. Òàê,
“Çàêîí íå ñîäåðæèò îãðàíè÷åíèé â îïðîòåñòîâàíèè â ïîðÿäêå
ñóäåáíîãî íàäçîðà ðàçëè÷íîãî âèäà îïðåäåëåíèé ñóäà, ïîýòîìó â
ïîðÿäêå íàäçîðà ìîæåò áûòü îïðîòåñòîâàíî ëþáîå âñòóïèâøåå â
çàêîííóþ ñèëó îïðåäåëåíèå ñóäà”.14

Åñëè äîáàâèòü ê ýòîìó òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïîâîäîì ïåðåñ-
ìîòðà ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ â ïîðÿäêå íàäçîðà ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ðàç-
ëè÷íûå ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîîáùåíèÿ
ïî ðàäèî èëè òåëåâèäåíèþ15, òî, î÷åâèäíî, êàêóþ íåñòàáèëüíîñòü
âëå÷åò â ñóäîïðîèçâîäñòâå òàêàÿ ñèñòåìà.

Êàêèìè áû áëàãèìè íå áûëè íàìåðåíèÿ ñòîðîííèêîâ íàäçîð-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îíî íå ìîæåò áûòü îöåíåíî èíà÷å, êàê íåîáî-
ñíîâàííîå ïîñÿãàòåëüñòâî íà ïðèíöèïû ñòàáèëüíîñòè ïðàâîñóäèÿ.
Êàê ïîêàçàëà íàì ïðàêòèêà ïðåæíèõ ëåò, íàäçîðíîå ïðîèçâîäñòâî
ñëóæèëî îñíîâàíèåì âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëàì, ÷òî
âëåêëî çà ñîáîé íåîáîñíîâàííîå çàòÿãèâàíèå ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ,
íåñòàáèëüíîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé è, òàêèì îáðàçîì, ìîæåò áûòü
îöåíåíî êàê íàðóøåíèå ñò.6 Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî çàùèòå ïðàâ
è îñíîâíûõ ñâîáîä ÷åëîâåêà.

Òàêèì îáðàçîì, íè ïðîöåññóàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íè çàêî-
íîäàòåëüñòâî î ñóäîóñòðîéñòâå è ïðîêóðàòóðå íå ïðåäóñìàòðèâàþò
âîçìîæíîñòè ïåðåñìîòðà ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ â ïîðÿäêå íàäçîðà.
Åäèíñòâåííûé çàêîí, êîòîðûé ïîêà åùå ñîäåðæèò îñòàíêè ñîâåòñ-
êîãî íàäçîðíîãî ïðîèçâîäñòâà – ýòî çàêîí Ãðóçèè î íàðîäíîì

14 Â.Æóðàêîâêèé, Â.Êàëèíèí. Ñïîðû â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè. Ì., 2002ã.
 Ñ.84.
15 È.Ï.Ãðèøèí, È.È.Ãðèøèíà, Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ. Ì.,2000ã. Ñ.149.

Ïðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèàÏðîô.  Ëàäî ×àíòóðèà
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çàùèòíèêå. Ñîãëàñíî ñò. 21 äàííîãî çàêîíà, íàðîäíûé çàùèòíèê
èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ ðåêîìåíäàöèåé î ïðîâåðêå çàêî-
ííîñòè âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ. Îäíàêî
ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ òàêèõ ðåêîìåíäàöèé â ïðîöåññóàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå íå ïðåäóñìîòðåíà. Ïîýòîìó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
äàííûõ ðåêîìåíäàöèé íàðîäíîãî çàùèòíèêà ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà,
ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ââèäó
âíîâü îòêðûâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Ýòî âûçûâàåò âîçìóùåíèå
äðóãîé ñòîðîíû, êîòîðîé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ðåêîìåíäàöèÿìè íàðîäíîãî çàùèòíèêà.

Âìåñòå ñ òåì, ìîæíî ïîíÿòü è ñòîðîííèêîâ ââåäåíèÿ íàäçîð-
íîãî ïðîèçâîäñòâà: íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ âñòóïèâøèå â çàêîííóþ
ñèëó ñóäåáíûå ðåøåíèÿ, ãðóáî íàðóøàþùèå çàêîí, íî íå îáæàëî-
âàííûå ñòîðîíàìè. Íè÷åãî íå ïîäåëàåøü: îáæàëîâàíèå ñóäåáíîãî
ðåøåíèÿ – ýòî èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî ñòîðîí ïðîöåññà è îíî íå
ìîæåò áûòü ïåðåäàíî äðóãèì ëèöàì èëè ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì.
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì  Öåíî Ðàéõåíáåõåðà: “Îòìåíà
âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèé ñòàâèò ïîä âîïðîñîì ñóùåñò-
âîâàíèå ñàìîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà”16.

16 Öåíî Ðàéõåíáåõåð, Íàñåëåíèå ñåãîäíÿ áîëüøå äîâåðÿåò ñóäàì. Ãàçåòà
“Ðåçîíàíñ”, 25 íîÿáðÿ 2002 ã., íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå.

Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
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Präsident des Obersten Gerichtshofs Georgiens

     Rechtskraft der Gerichtsentscheidungen und ihre
Überprüfung nach georgischem Recht

Der Moment des Inkrafttretens einer Gerichtsentscheidung hat eine
riesige Bedeutung für jedes beliebige Rechtssystem. In jedem konkreten
Fall wird die Beendigung des konkreten Streits oder die Verurteilung der
konkreten Person damit verbunden. Unter einem weiteren Aspekt werden
durch diesen Umstand die Stabilität der Rechtsprechung und dadurch auch
die Stabilität der gesellschaftlichen Verhältnisse im Staat vorbestimmt.

Nach dem allgemein anerkannten Prinzip wird eine Entscheidung
rechtskräftig, nachdem die Beteiligten der Gerichtsverhandlung alle Mittel
des gerichtlichen Schutzes der verletzten Rechte, die die betreffende
Rechtsordnung gewährt, innerhalb durch Gesetz festgelegter Fristen
benutzt haben oder wenn die Parteien nach der Entscheidungsfindung
durch das Gericht  auf ihr Recht verzichten, diese Entscheidung in der
übergeordneten Instanz anzufechten. Von diesem Moment an besitzt die
Gerichtsentscheidung Rechtskraft und muss von allen, darunter auch vom
Staat, erfüllt werden.

Die rechtskräftig gewordene Gerichtsentscheidung kann nur infolge
neu bekannt gewordener Umstände überprüft werden, das Verzeichnis
dieser Umstände ist abschließend und erschöpfend durch die Gesetz-
gebung geregelt. Andere Gründe für die Überprüfung der rechtskräftig ge-
wordenen Gerichtsentscheidungen kennt das Recht der westlichen
Rechtsstaaten nicht.1

1 Ê.Ô.Ãóöåíêî, Ë.Â.Ãîëîâêî, Á.À.Ôèëèìîíîâ. Óãîëîâíûé  ïðîöåññ  çàïàäíûõ
ãîñóäàðñòâ. Ìîñêâà 2001ã. Í.Ã.Åëèñååâ. Ãðàæäàíñêîå ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî
çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ìîñêâà 2000ã., À.Ã.Äàâòÿí. Ãðàæäàíñêîå ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî
Ãåðìàíèè. Ìîñêâà 2000ã., Criminal Procedure Systems in the European Commu-
nity. Cristine Van Den Wingaert (editor). Butterwirtls. London, Brussels, Edinburgh,
1993.
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Eine Ausnahme von dieser Regel bildete die Sowjetunion, deren Pro-
zessrecht eine Möglichkeit der Überprüfung rechtskräftig gewordener Ge-
richtsentscheidungen im Aufsichtswege vorsah.2

Die Möglichkeit der Prüfung der Gesetzlichkeit und Begründetheit der
Entscheidungen nicht nur auf dem Wege der Kassation, sondern auch im
Aufsichtswege wurde als eine zusätzliche Garantie des angemessenen
Schutzes der Bürgerrechte und der durch Gesetz geschützten Interessen
der Betroffenen betrachtet, denn es kam nicht selten vor, dass “unrichtige
Gerichtsentscheidungen rechtskräftig wurden”, wie die Gerichtspraxis
zeigte.3

Die Überprüfung der Sachen im Aufsichtswege wurde nur auf Grund
eines Protestes vorgenommen, den folgende Personen einlegen konnten:
Vorsitzende von Gebietsgerichten und zuständigen Gerichten, Vorsitzende
der Obersten Gerichte der Unionsrepubliken und ihre Stellvertreter, der
Vorsitzende des Obersten Gerichts der UdSSR und seine Stellvertreter,
Gebiets- und zuständige Staatsanwälte,  Anwälte der Unionsrepubliken
und ihre Stellvertreter, der Generalstaatsanwalt der UdSSR und seine Stell-
vertreter.4

Es sei erwähnt, dass eine Überprüfung der Gerichtsentscheidungen
im Aufsichtswege im Zivilprozessrecht nicht aller Mitgliedsstaaten des RGW
(COMECON) vorgesehen war.5

Es ist bemerkenswert, dass das Zivilprozessrecht Russlands vor der
Oktoberrevolution von 1917 eine Überprüfung der Gerichtsentscheidun-
gen im Aufsichtswege nicht kannte.6

Somit handelte es sich bei der Überprüfung der Gerichtsentscheidungen
im Aufsichtswege um ein Institut des sowjetischen Rechts, unter dessen
Einfluss es auch in anderen sozialistischen Ländern eingeführt war.

2  So konnten laut Teil 1 Art. 49 der Grundlagen der Ziviljustiz der UdSSR und der
Unionsrepubliken die rechtskräftig gewordenen Entscheidungen und Beschlüsse auf
Grund der Proteste der Staatsanwälte, der Gerichtsvorsitzenden und deren
Stellvertreter, die dieses Recht besaßen, im Aufsichtswege überprüft werden.
3  Ï.ß.Òðóáíèêîâ. Âîïðîñû ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà â ïðàêòèêå Âåðõîâíîãî Ñóäà

ÑÑÑÐ. Ìîñêâà 1979ã. S.177-178.
4    Â.Ì.Ñåìåíîâ. Ñóä è ïðàâîñóäèå â ÑÑÑÐ. Ìîñêâà 1984ã.S.81.
5   Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ â ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÑÝÂ. Òîì 2-3.

Ìîñêâà 1978ã. S.232-235.
6 Õðåñòîìàòèÿ ïî ãðàæäàíñêîìó ïðîöåññó. Ïîä ðåäàêöèåé Òðåóøíèêîâà Ì.Ê.

Ìîñêâà 1996ã. S.169-202.

Rechtskraft der Gerichtsentscheidungen und ihre Überprüfung
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Die sowjetische Tradition der Überprüfung der Gerichtsentscheidungen
im Aufsichtswege war von vielen postsowjetischen Staaten übernommen.
So sieht die neue Arbitrageprozessordnung der Russischen Föderation
die Möglichkeit einer Überprüfung der Gerichtsentscheidungen im Auf-
sichtswege vor, aber sie führt zugleich zeitliche Beschränkungen für die
Antragstellung ein.7

Auch der Staatsanwalt hat das Recht auf  Antragstellung.
Ähnliche Regeln sind im Recht anderer postsowjetischer Staaten

vorgesehen. Diesen Regeln gemäß können die Gerichtsentscheidungen
auf Grund der Proteste der Generalstaatsanwälte, ihrer Stellvertreter oder
der Vorsitzenden der Obersten Gerichte überprüft werden.8

Laut Art. 330 der Zivilprozessordnung der Russischen Föderation ist
die Ungesetzlichkeit der Gerichtsentscheidungen der Grund für ihre
Überprüfung im Aufsichtswege, insbesondere:

1. die falsche Anwendung oder Auslegung der Normen des materiellen
Rechts;

2. wesentliche Verstöße gegen die Normen des prozessualen Rechts,
die zu einer ungesetzlichen Entscheidung des Gerichts geführt
haben.

Wie es in der juristischen Literatur in Russland richtig heißt, sind die
Gründe für die Aufhebung  der Gerichtsentscheidungen im Aufsichtswege
identisch mit den Gründen für die Prüfung der Sache auf dem Wege der
Kassation.9

Wenn dem so ist, worin besteht dann der Unterschied zwischen der
Kassation und dem Aufsichtsverfahren? Er besteht darin, dass erstens die
Initiative der Überprüfung der Gerichtsentscheidungen Personen gegeben
wird, die keine Partei in der Sache, die zur Prüfung steht, sind, es sind
nämlich Staatsanwälte und Vorsitzende der Gerichte, und zweitens die
Anfechtung und Aufhebung der rechtskräftig gewordenen Gerichts-
entscheidungen im Aufsichtswege durch keinerlei Fristen beschränkt sind.

7 Laut Teil 3 Art. 292 der Arbitrageprozessordnung der RF kann ein Antrag auf
Überprüfung innerhalb einer Frist von drei Monaten vom Tag des Inkrafttretens des
letzten Gerichtsakts an gestellt werden.
8 Art. 32 des Gesetzes von Turkmenistan “Über die Staatsanwaltschaft”; Art. 38 des
Gesetzes von Usbekistan “Über die Staatsanwaltschaft” u. a.
9 Ãðàæäàíñêîå  ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî  Ðîññèè.  Ïîä ðåäàêöèåé Ì. Ñ. Øàêàðÿí.
Ìîñêâà 2002ã. S.477.

Prof. Dr. Lado Chanturia
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Dieser letzte Aspekt birgt die größte Gefahr für die Stabilität der Recht-
sprechung und den realen Schutz der Menschenrechte. Dies bedeutet,
dass die Gefahr der Aufhebung über jeder rechtskräftig gewordenen
Gerichtsentscheidung wie ein Damoklesschwert schwebt. Und niemand
kann voraussagen, wann sie in Erfüllung geht.

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der westlichen Staaten, ins-
besondere der Mitgliedsstaaten des Europarats, und angesichts der Pro-
bleme, die mit dem Aufsichtsverfahren zusammenhängen, wurde in Geor-
gien bei der Durchführung der Rechts- und Gerichtsreform beschlossen,
auf die Überprüfung der Gerichtsentscheidungen im  Aufsichtswege zu
verzichten.

Die Rechtsprechung wird in Georgien in Form des Zivil-, Verwaltungs-
und Strafprozesses ausgeübt.10

Den Prozessbeteiligten wird die Möglichkeit der Anfechtung der
Entscheidungen der Gerichte erster Instanz in ein oder  zwei übergeord-
neten Instanzen garantiert. So können die Entscheidungen der Rayon-
gerichte auf dem Wege der Appellation in dem Gebietsgericht und die
Entscheidungen der Gebietsgerichte auf dem Wege der  Kassation im Ober-
sten Gerichthof angefochten werden.

Somit entsprechen die Normen des georgischen Rechts in diesem Be-
reich völlig den Forderungen der Europäischen Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten.11

Die Kassationskammern des Obersten Gerichts Georgiens prüfen
Sachen nur auf dem Wege der Kassation. Die Entscheidungen der
Kammern des Obersten Gerichts sind endgültig und können nicht
angefochten werden.

Die Entscheidungen der Gerichte werden in folgenden Fällen rechts-
kräftig: Erstens, wenn die Prozessbeteiligten die Frist der Anfechtung der
Gerichtsentscheidung versäumt haben; zweitens, wenn die Entscheidung
ein Gericht getroffen hat, dessen Entscheidungen nicht angefochten
werden können (so sind manche Entscheidungen der Gebietsgerichte

10 Die Ordnung, das Procedere und die Fristen der Prüfung der Sachen werden
durch entsprechende Prozessordnungen geregelt: die ZPO vom 14. November 1997,
die VGPO vom 23. Juli 1999.
11 So können laut Protokoll Nr. 7 Art. 2 zur Konvention die vom Gericht erster Instanz
getroffenen Entscheidungen mindestens in einem übergeordneten Gericht
angefochten werden.

Rechtskraft der Gerichtsentscheidungen und ihre Überprüfung
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endgültig und können nicht angefochten werden, z. B. Anordnungen  von
Zwangsmitteln im Strafprozess).

Nach dem georgischen Recht können rechtskräftige Entscheidungen
nur in den durch Gesetz direkt vorgesehenen Fällen überprüft werden.

Solche Fälle im Zivil- und Verwaltungsrecht sind die Wiederaufnahme
des Verfahrens infolge neu bekannt gewordener Umstände (Art.423 ZPO
Georgiens) und das Vorhandensein von Voraussetzungen für die Nichtig-
keitserklärung der Entscheidung (Art.422 ZPO Georgiens), im Strafver-
fahren sind das neu bekannt gewordene und neu aufgedeckte Umstände
(Art.593-601 StPO Georgiens).

Das Recht, die Aufhebung rechtskräftiger Gerichtsentscheidungen zu
fordern, haben allein die Parteien des Prozesses, es ist  keine Prärogative
einzelner Amtspersonen der Gerichte oder der Organe der Staats-
anwaltschaft. Weder der Vorsitzende des Obersten Gerichts noch
der Generalstaatsanwalt noch ihre Stellvertreter können Proteste gegen
rechtskräftige Gerichtsentscheidungen einlegen.

Die Nichtigkeits- und Restitutionsklagen wegen neu bekannt
gewordener Umstände sind innerhalb einer Frist von einem Monat zu er-
heben, die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die Partei von dem Grund
der Nichtigkeits- oder Restitutionsklage Kenntnis erlangt hat. Diese Frist
kann nicht verlängert werden (Art. 426 ZPO Georgiens).

Nach  Ablauf von fünf Jahren, von dem Tag der Rechtskraft des Urteils
an gerechnet, sind Nichtigkeits- und Restitutionsklagen unzulässig (Art.
426 Abs. 4 ZPO Georgiens).

Im Unterschied zum Zivil- und Verwaltungsprozess ist die Frist der
Anfechtung rechtskräftiger Gerichtsentscheidungen im Strafprozess zu-
gunsten des Angeklagten unbeschränkt (Art. 601 Abs. 1 StPO Georgi-
ens). Und die Anfechtung eines Freispruchs oder die Anfechtung wider
der Interessen des Verurteilten ist innerhalb eines Jahres zulässig, die Frist
beginnt mit dem Tag der Antragstellung durch die betroffene Person (Art.
601 Abs. 2 StPO Georgiens).

Die Gründe der Ungültigkeitserklärung einer Gerichtsentscheidung
werden durch Gesetz  abschließend und erschöpfend festgelegt. So kann
eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung  auf Antrag der betroffenen Partei
für ungültig erklärt werden, wenn:

a) an der Entscheidungsfindung ein Richter teilgenommen hat, der
laut Gesetz daran nicht teilnehmen durfte;

Prof. Dr. Lado Chanturia
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b) eine Partei des Prozesses oder ihr Vertreter zur Prüfung der Sache
nicht  geladen waren.

Jedoch ist ein Antrag auf Ungültigkeitserklärung der Entscheidung aus
genannten Gründen unzulässig, wenn die Partei diese Forderungen bei
der Prüfung der Sache in einer beliebigen gerichtlichen Instanz hätte stellen
können (Art. 422 ZPO Georgiens).

Die Gesetzgebung legt auch die Gründe für die Wiederaufnahme des
Verfahrens wegen neu bekannt gewordener Umstände abschließend und
erschöpfend fest. Rechtskräftige Gerichtsentscheidungen können mit der
Forderung nach der Wiederaufnahme des Verfahrens angefochten werden,
wenn

a. eine Urkunde, auf der das Urteil beruht, falsch ist;
b. sich ein Zeuge, ein Sachverständiger, der Gegner bei seiner Ver-

nehmung oder der Dolmetscher einer strafbaren Verletzung der
Wahrheitspflicht schuldig gemacht hat;

c. eine der Parteien oder ihr Vertreter oder der Richter während der
Verhandlung der Sache eine Straftat verübt hat;12

d. ein Strafurteil, eine Entscheidung, ein Beschluss oder eine Ver-
fügung eines anderen Organs, auf der das Urteil beruht, durch ein
anderes rechtskräftig gewordenes Urteil aufgehoben worden ist;

e. eine Partei ein über denselben Anspruch früher ergangenes
rechtskräftig gewordenes Urteil auffindet;

f. die Partei in Kenntnis von neuen Tatsachen gelangt oder Beweis-
mittel auffindet, deren Vorbringung und Benutzung im früheren
Verfahren ein ihr günstigeres Urteil herbeigeführt haben würde.

Ähnlich abschließend und erschöpfend werden die Gründe für die
Überprüfung der Gerichtsentscheidungen wegen neu bekannt gewordener
Umstände im Strafprozess festgelegt (Art. 593 StPO Georgiens).

 Für Nichtigkeitsklagen oder Restitutionsklagen oder die Wieder-
aufnahme des Verfahrens bei neu aufgedeckten Tatsachen im Zivil- und
Verwaltungsrecht ist das Gericht zuständig, das die angefochtene Ent-
scheidung erlassen hat. Das Gericht, das die Entscheidung getroffen hat,
prüft die Klage auch dann, wenn es einen Beschluss des übergeordneten
Gerichts darüber gibt, dass diese Entscheidung ungeändert bleibt. Appel-

Rechtskraft der Gerichtsentscheidungen und ihre Überprüfung

12. Für die Wiederaufnahme des Verfahrens aus den gegebenen Gründen muss ein
rechtskräftiges Urteil in der Strafsache vorliegen.
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lations- oder Kassationsrichter prüfen die betreffenden Klagen nur, wenn
diese die neue Entscheidung betreffen, die sie getroffen haben (Art. 424
ZPO Georgiens).

Die Aufhebung des Aufsichtsverfahrens in Georgien ließ jahrzehnte-
lange Gerichtsstreitigkeiten, besonders im Bereich des Zivilrechts, been-
den. Die Prozessbeteiligten gewöhnen sich langsam daran, dass die
Entscheidung des Gerichts in einem bestimmten Stadium endgültig ist,
dass keine Amtsperson berechtigt ist, aus freien Stücken und auf eigene
Initiative eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung aufzuheben und zu
revidieren.

Daneben besteht noch die Ansicht von der Zweckmäßigkeit der
Wiederherstellung des Instituts des Aufsichtsverfahrens. Die Anhänger
dieser Position berufen sich auf den Umstand, dass ihrer Meinung nach
falsche  Gerichtsentscheidungen vorkommen, die rechtskräftig geworden
sind. Die Existenz des Aufsichtsverfahrens in allen postsowjetischen Staaten
wird mit dem edlen Zweck der Korrektur von Gerichtsfehlern gerechtfertigt.
„Die Bedeutung des Aufsichtsverfahrens wird dadurch bestimmt, dass es
die Möglichkeit gibt, einen Gerichtsfehler selbst nach  dem  Inkrafttreten
des Urteils oder der Entscheidung zu korrigieren“ - so lautet die herrschende
Meinung in allen Staaten, die das Aufsichtsverfahren haben.13

Die Korrektur der begangenen Fehler ist die Aufgabe der überge-
ordneten Gerichte, wenn sich die Parteien des Prozesses eine entspre-
chende Beschwerde erheben.  Das Appellations- und Kassationsverfah-
ren dient zur Erfüllung dieser Aufgabe. Ein Fehler als eine natürliche Er-
scheinung der menschlichen Tätigkeit kann auf beliebiger Ebene der Ge-
richtsverhandlung begangen werden, darunter auch bei der Prüfung der
Sache im Aufsichtswege. Wer soll denn den Gerichtsfehler der Aufsichts-
instanz korrigieren? Die Anhänger des Aufsichtsverfahrens  haben auf diese
Frage keine Antwort.

Die Minimierung der Gerichtsfehler wird durch die Erhöhung der Qua-
lifikation und der Verantwortlichkeit der Richter sowie durch die Vervoll-
kommnung der Rechtsprechung und nicht durch die Einführung zusätz-
licher Instanzen erreicht, deren Tätigkeit weniger transparent und geregelt
ist als das Funktionieren der klassischen gerichtlichen Instanzen. „Das
Gesetz enthält keine Beschränkungen bei der Anfechtung unterschiedlicher
Entscheidungen des Gerichts im Aufsichtswege, deshalb kann im Aufsichts-
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13 À .Ï. Ðûæàêîâ. Óãîëîâíûé ïðîöåññ. Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ìîñêâà 2002 ã. ñ. 567.
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wege jede beliebige rechtskräftig gewordene Gerichtsentscheidung ange-
fochten werden.“14

Wenn man dazu hinzufügt, dass verschiedene Veröffentlichungen in
den Massenmedien, Mitteilungen im Radio und Fernsehen,15  die Über-
prüfung einer Gerichtsentscheidung im Aufsichtswege veranlassen kön-
nen, so wird offenkundig, zu welcher Instabilität dieses System in der
Rechtsprechung führen kann.

Wie gut die Vorsätze der Anhänger des Aufsichtsverfahrens auch sein
mögen, es kann nicht anders als ein unbegründeter Eingriff in die Grund-
sätze der Stabilität der Justiz betrachtet werden. Wie uns die Praxis der
vergangenen Jahre gezeigt hat, hat das Aufsichtsverfahren einen Grund
für die Wiederaufnahme des Verfahrens geliefert, wodurch sich die
Gerichtsprozesse ohne Grund in die Länge zogen, instabile Gerichts-
entscheidungen getroffen wurden, daher kann dies als ein Verstoß gegen
Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten bewertet werden.

Also sehen weder die prozessuale Gesetzgebung noch die Gesetz-
gebung über die Gerichtsverfassung und die Staatsanwaltschaft die Mög-
lichkeit der Überprüfung der Gerichtsentscheidung im Aufsichtswege vor.
Das einzige Gesetz, das Überreste des sowjetischen Aufsichtsverfahrens
noch enthält, ist das Gesetz Georgiens über den Volksverteidiger. Laut
Art. 21 dieses Gesetzes hat der Volksverteidiger das Recht, sich an das
Gericht mit der Empfehlung zu wenden, die Gesetzlichkeit einer rechtskräf-
tigen Gerichtsentscheidung zu überprüfen. In der prozessualen Gesetz-
gebung ist ein Procedere der Prüfung solcher Empfehlungen indes nicht
vorgesehen.  Deshalb werden für die Prüfung solcher Empfehlungen des
Volksverteidigers die Regeln angewandt, welche für die Wiederaufnahme
des Verfahrens wegen neu bekannt gewordener Umstände vorgesehen
sind. Dies empört die andere Partei, der die Möglichkeit gewährt wird, in
die Empfehlungen des Volksverteidigers Einsicht zu nehmen.

Zugleich kann man auch die Befürworter der Einführung des Aufsichts-
verfahrens verstehen: Nicht selten kommen rechtskräftig gewordene
Gerichtsentscheidungen vor, die gegen das Gesetz grob verstoßen, aber
von den Parteien nicht angefochten werden. Da kann man aber nichts

Rechtskraft der Gerichtsentscheidungen und ihre Überprüfung

14 Â. Æóðàêîâñêèé,  Â.Êàëèíèí. Ñïîðû â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè. Ìîñêâà 2002ã.
ñ.84.
15 È. Ï. Ãðèøèí, È.È.Ãðèøèíà. Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ. Ìîñêâà 2000ã. S. 149.
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tun, denn die Anfechtung einer Gerichtsentscheidung ist das ausschließ-
liche Recht der Parteien des Prozesses und es kann nicht anderen Per-
sonen oder den staatlichen Organen übergeben werden. Zu Recht sagt
Zeno Reichenbecher, dass „die Aufhebung rechtskräftiger Entscheidungen
die Existenz des Rechtsstaates selbst in Frage stellen kann“.16

Prof. Dr. Lado Chanturia

16  Z. Reichenbecher. Ein Interview in der Zeitung “Resonanz” vom 25. November
2002 (in georgischer Sprache).
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Àðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí Ìêðòóìÿí

ÏÏÏÏÏðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì èðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì èðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì èðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì èðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì è
õîçÿéñòâåííûì äåëàì Êàññàöèîííîãî ñóäàõîçÿéñòâåííûì äåëàì Êàññàöèîííîãî ñóäàõîçÿéñòâåííûì äåëàì Êàññàöèîííîãî ñóäàõîçÿéñòâåííûì äåëàì Êàññàöèîííîãî ñóäàõîçÿéñòâåííûì äåëàì Êàññàöèîííîãî ñóäà

Ðåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè Àðìåíèÿ

Ïåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ
ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïî àðìÿíñêîìó ïðàâóñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïî àðìÿíñêîìó ïðàâóñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïî àðìÿíñêîìó ïðàâóñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïî àðìÿíñêîìó ïðàâóñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïî àðìÿíñêîìó ïðàâó

(Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ

ïî èõ ðàçðåøåíèþ)

Ðàçäåë 1.Ðàçäåë 1.Ðàçäåë 1.Ðàçäåë 1.Ðàçäåë 1. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïåðåñìîòð
âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ  àêòîâ ïî äåéñòâóþùåìó
ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Ðàçäåë 2. Ðàçäåë 2. Ðàçäåë 2. Ðàçäåë 2. Ðàçäåë 2. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðàçðå-
øåíèþ.

Ïîçâîëüòå âûðàçèòü íàøó áëàãîäàðíîñòü âñåì îðãàíèçàòîðàì
êîíôåðåíöèè, òåìà êîòîðîé î÷åíü àêòóàëüíà, îñîáåííî, â ñâÿçè ñ
ðàòèôèêàöèåé è ïðèñîåäèíåíèåì íàøèõ ãîñóäàðñòâ ê Åâðîïåéñêîé
êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ è îñíîâíûõ ñâîáîä  ÷åëîâåêà. Ìû íàäååì-
ñÿ, ÷òî îáîáùåííûå ðåçóëüòàòû êîíôåðåíöèè ñòàíóò îñíîâàíèåì
äëÿ óíèôèêàöèè ïðîöåññóàëüíûõ çàêîíîäàòåëüñòâ íàøèõ ãîñó-
äàðñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåïðèíÿòûìè ìåæäóíàðîäíûìè ñòàí-
äàðòàìè.

Ïîçâîëüòå âíà÷àëå âêðàòöå îáðèñîâàòü äåéñòâóþùóþ ñóäåá-
íóþ ñèñòåìó è ïðîöåññóàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Àðìå-
íèÿ.
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1. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïåðåñìîòð1. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïåðåñìîòð1. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïåðåñìîòð1. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïåðåñìîòð1. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è ïåðåñìîòð
âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïîâñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïîâñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïîâñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïîâñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ ïî

äåéñòâóþùåìó ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâóäåéñòâóþùåìó ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâóäåéñòâóþùåìó ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâóäåéñòâóþùåìó ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâóäåéñòâóþùåìó ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó

Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ  áûëà  ïðåäîïðåäåëåíà
Êîíñòèòóöèåé ñòðàíû 1995 ãîäà, ñ ïðèíÿòèåì êîòîðîé âîçíèêëà
íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíî-ïðàâîâûõ ðåôîðì ïî äâóì íàï-
ðàâëåíèÿì:

1. Ìàòåðèàëüíî-ïðàâîâûå èçìåíåíèÿ, ò. å. ñîçäàíèå èëè îá-
íîâëåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Êîíñòèòóöèè;

2. Èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ, ò. å. ñîçäàíèå íîâûõ èíñòè-
òóòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòåðèàëüíî-ïðàâîâûì èçìåíåíèÿì.

Â 1995-1998ãã. â Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ áûëè ðàçðàáîòàíû è
ïðèíÿòû íîâûå êîäåêñû – ÃÊ, ÃÏÊ è ÓÏÊ, à òàêæå çàêîíû î ñóäåá-
íîé ñèñòåìå, î ñòàòóñå ñóäåé, î òðåòåéñêèõ ñóäàõ è òðåòåéñêîì ñó-
äîïðîèçâîäñòâå, î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ àêòîâ, î
ñëóæáå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðèíóäèòåëüíîå èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ
àêòîâ, îá àäâîêàòóðå, î ïðîêóðàòóðå è äð.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåïåðå÷èñëåííûìè êîäåêñàìè è çàêîíàìè,
âñòóïèâøèìè â ñèëó ñ ÿíâàðÿ 1999 ãîäà, áûëà ñîçäàíà íîâàÿ ñó-
äåáíàÿ ñèñòåìà è íàçíà÷åíû ñóäüè.

Ñîãëàñíî ãëàâå 6  Êîíñòèòóöèè “Ñóäåáíàÿ âëàñòü”, ñóäåáíàÿ
ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ ñîñòîèò èç ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè
è Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà. Â ñèñòåìå ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè
äåéñòâóþò 17 ñóäîâ ïåðâîé èíñòàíöèè (10 – â  îáëàñòÿõ è 7 – â
Åðåâàíå), ñïåöèàëèçèðîâàííûé õîçÿéñòâåííûé ñóä (â Åðåâàíå),
ðàññìàòðèâàþùèé äåëà ïî ñïîðàì, âîçíèêàþùèì â ñôåðå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ìåæäó êîììåð÷åñêèìè îðãàíè-
çàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, 2 ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ àïåëëÿöèîííûõ ñóäà (â Åðåâàíå): àïåëëÿöèîííûé ñóä
ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì è àïåëëÿöèîííûé ñóä ïî óãîëîâíûì è âîåí-
íûì äåëàì, à òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííûé Êàññàöèîííûé ñóä (â
Åðåâàíå),  êîòîðûé ñîñòîèò èç äâóõ ïàëàò: ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì
è õîçÿéñòâåííûì äåëàì è ïàëàòû ïî óãîëîâíûì è âîåííûì äåëàì.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû  Âû ïîëó÷èëè ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñóäåá-
íîé ñèñòåìå Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, ïîçâîëüòå îòìåòèòü è î òàêîì



31

âàæíîì èíñòèòóòå, êàêèì ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò ïðåäñåäàòåëåé ñóäîâ, êî-
òîðûé, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, íå èìååò àíàëîãîâ â ñòðàíàõ ÑÍÃ.

Ñîâåò ïðåäñåäàòåëåé ñóäîâ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëåé Êàñ-
ñàöèîííîãî ñóäà è åãî Ïàëàò, àïåëëÿöèîííûõ ñóäîâ, õîçÿéñòâåííîãî
ñóäà è ñóäîâ ïåðâîé èíñòàíöèè. Ïðåäñåäàòåëü Êàññàöèîííîãî ñóäà
ïî äîëæíîñòè ÿâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïðåäñåäàòåëåé
ñóäîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêèå âàæíûå ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà, êàê ðàç-
ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì íîðìàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè âñåõ ñóäåáíûõ èíñòàíöèé, îáîáùåíèå ñóäåáíîé
ïðàêòèêè, ðàçúÿñíåíèå è òîëêîâàíèå ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ çàêî-
íîâ, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñïåöèàëüíîé ó÷åáû è ïåðåïîäãî-
òîâêè ñóäåé, ïðåäñòàâëåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî çàÿâîê áþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñóäîâ è äð.

Èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïîëíîìî÷èé ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
Ñîâåò ïðåäñåäàòåëåé ñóäîâ ÿâëÿåòñÿ íå ñóäåáíîé èíñòàíöèåé, à
âûñøèì îðãàíîì ñàìîóïðàâëåíèÿ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè.

Òåïåðü íåñêîëüêî ñëîâ î ïðîöåññóàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, ðåãóëèðóþùåì ïåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â
çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ.

Ñóäîì, ïåðåñìàòðèâàþùèì âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó
ñóäåáíûå àêòû ÿâëÿåòñÿ Êàññàöèîííûé ñóä, à òî÷íåå ñïåöèàëèçèðî-
âàííàÿ Ïàëàòà, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãðàæäàíñêîå ýòî äåëî èëè
óãîëîâíîå.

Ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî ïðèíåñåíèÿ êàññàöèîííîãî ïðîòåñòà
íà âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûå àêòû, ÿâëÿþòñÿ àäâîêàòû,
èìåþùèå ñïåöèàëüíóþ ëèöåíçèþ è çàðåãèñòðèðîâàííûå â Êàññà-
öèîííîì ñóäå, à òàêæå Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð ÐÀ è åãî çàìåñòèòåëè.
Ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð ÐÀ è åãî çàìåñòèòåëè
âïðàâå ïðèíåñòè êàññàöèîííûé ïðîòåñò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà
ñóäåáíûé àêò çàòðàãèâàåò èìóùåñòâåííûå èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà.

Êàññàöèîííûé ñóä ïåðåñìàòðèâàåò âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó
ñóäåáíûå àêòû â ïðåäåëàõ îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â êàññàöèîííîì
ïðîòåñòå.

Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðèíåñåíèÿ êàññàöèîííîãî ïðîòåñòà ÿâëÿþòñÿ
íàðóøåíèå ìàòåðèàëüíûõ è ïðîöåññóàëüíûõ ïðàâ, à òàêæå âíîâü
îòêðûâøèåñÿ îáñòîÿòåëüñòâà. Ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì äëÿ êàññà-
öèîííûõ ïðîòåñòîâ, ïðèíîñèìûõ ïî îñíîâàíèþ íàðóøåíèÿ ìàòå-
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ðèàëüíîãî èëè ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, ñóùåñòâóåò îãðàíè÷èòåëü-
íûé ñðîê â òðè ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ñóäåáíîãî àêòà â çàêîííóþ
ñèëó.

Êàññàöèîííûé ñóä, ðàññìîòðåâ äåëî, âïðàâå:

1. Îñòàâèòü ñóäåáíûé àêò áåç èçìåíåíèÿ, à ïðîòåñò áåç óäîâëå-
òâîðåíèÿ;

2. Îòìåíèòü ñóäåáíûé àêò ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî è íàïðàâèòü
äåëî íà íîâîå ðàññìîòðåíèå;

3. Ïðåêðàòèòü ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó. Ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì âïðàâå
òàêæå îñòàâèòü èñê áåç ðàññìîòðåíèÿ.

Îïðåäåëåíèÿ Êàññàöèîííîãî ñóäà âñòóïàþò â çàêîííóþ ñèëó ñ
ìîìåíòà îáúÿâëåíèÿ è îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæàò.

Ó÷èòûâàÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî Âû óæå èìååòå îáùåå ïðåä-
ñòàâëåíèå î äåéñòâóþùåé ñóäåáíîé ñèñòåìå è ïðîöåññóàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòü
íåêîòîðûå, íà íàø âçãëÿä, àêòóàëüíûå ïðîáëåìû.

2. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà2. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà2. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà2. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà2. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ èÐåñïóáëèêè Àðìåíèÿ èÐåñïóáëèêè Àðìåíèÿ èÐåñïóáëèêè Àðìåíèÿ èÐåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è

ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðàçðåøåíèþïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðàçðåøåíèþïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðàçðåøåíèþïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðàçðåøåíèþïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðàçðåøåíèþ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåïðèçíàííûìè ïðèíöèïàìè è íîðìàìè
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ðàòèôèöèðîâàííûå ìåæäóíàðîäíûå
äîãîâîðû ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé ñèñòåìû ãîñó-
äàðñòâà è åñëè â íèõ óñòàíîâëåíû èíûå íîðìû, òî ïðèìåíÿþòñÿ
íîðìû äîãîâîðà. Îäíèì èç òàêèõ âàæíåéøèõ äîãîâîðîâ äëÿ íàøèõ
ñòðàí ÿâëÿåòñÿ Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ è îñíîâíûõ
ñâîáîä  ÷åëîâåêà (äàëåå - Êîíâåíöèÿ), îäíîé èç öåëåé êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ äîñòèæåíèå áîëüøåãî åäèíñòâà ìåæäó ÷ëåíàìè Ñîâåòà Åâðî-
ïû. Îäíèì èç ñðåäñòâ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ÿâëÿåòñÿ çàùèòà è
ðàçâèòèå ïðàâ è îñíîâíûõ ñâîáîä ÷åëîâåêà. Â ïðàâîâîì ãîñóäàð-
ñòâå ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåðîãàòèâà ñóäåáíîé âëàñòè. Ñëåäî-
âàòåëüíî, âñå âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû è
ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîëæíû áûòü ðàññìîòðåíû â
ðàêóðñå Êîíâåíöèè, â ÷àñòíîñòè, ñòàòåé 6, 34 è 35.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Êîíâåíöèè, êàæäûé èìååò ïðàâî
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ïðè ñïîðàõ î åãî ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ èëè ïðè ïðåäú-
ÿâëåíèè åìó óãîëîâíîãî îáâèíåíèÿ íà ñïðàâåäëèâîå è ïóáëè÷íîå
ðàçáèðàòåëüñòâî äåëà â ðàçóìíûé ñðîê íåçàâèñèìûì è áåñïðèñò-
ðàñòíûì ñóäîì, ñîçäàííûì íà îñíîâàíèè çàêîíà. Ãîñóäàðñòâà-ó÷à-
ñòíèêè îáÿçóþòñÿ íèêîèì îáðàçîì íå ïðåïÿòñòâîâàòü ýôôåêòèâ-
íîìó îñóùåñòâëåíèþ ïðàâà íà ñóäåáíóþ çàùèòó (ñòàòüÿ 34), à
Åâðîïåéñêèé  ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ìîæåò ïðèíÿòü  äåëî  ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê áûëè èñ÷åðïàíû âñå âíóòðåííèå
ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàùèòû è â òå÷åíèe øåñòè ìåñÿöåâ, ñ÷èòàÿ ñ
äàòû âûíåñåíèÿ íàöèîíàëüíûìè îðãàíàìè îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ
ïî äåëó (ñòàòüÿ 35).

Àíàëèç ýòèõ íîðì è èõ êîììåíòàðèåâ ñî ñòîðîíû ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé ïðèâîäèò ê ñëåäóþùåìó âûâîäó: îñíîâíîé çàäà-
÷åé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîëæíî
áûòü îáåñïå÷åíèå ïðàâà ÷åëîâåêà íà ñóäåáíóþ çàùèòó â ðàçóìíûé
ñðîê è ýôôåêòèâíûìè ïðîöåññóàëüíûìè ïðîöåäóðàìè.

Ó÷èòûâàÿ òåìó íàøåé ñåãîäíÿøíåé êîíôåðåíöèè, ðàçðåøèòå
ïðåäëîæèòü Âàøåìó ðàññìîòðåíèþ äâà ïðîáëåìíûõ âîïðîñà ïðî-
öåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå, íà íàø âçãëÿä, çàèíòåðå-
ñóþò âñåõ êîëëåã.

1. Îäíèì èç ïðîáëåìíûõ ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ ïîëíîìî÷èé âûñøåé
ñóäåáíîé èíñòàíöèè ãîñóäàðñòâà ïðè ïåðåñìîòðå ñóäåáíûõ àêòîâ.

Ïåðåä òåì, êàê îïðåäåëèòüñÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè, ñëåäóåò âûÿñ-
íèòü çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä òàêîé âàæíîé ñòàäèåé ïðîöåññà, êà-
êèì ÿâëÿåòñÿ ïåðåñìîòð ñóäåáíûõ àêòîâ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïå-
ðåä ñóäîì âûñøåé èíñòàíöèè (Êàññàöèîííûé ñóä, Âåðõîâíûé ñóä,
Âûñøèé ñóä, íàèìåíîâàíèå, â äàííîì ñëó÷àå, èìååò âòîðîñòåïåí-
íîå çíà÷åíèå) ñòîÿò ñëåäóþùèå çàäà÷è: 1) ïðîâåðêà çàêîííîñòè è
îáîñíîâàííîñòè ñóäåáíîãî àêòà; 2) îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà ïðè-
ìåíåíèÿ çàêîíà è êàê ñëåäñòâèå - åäèíîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò âñïîìíèòü ìíåíèå Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà, âûñ-
êàçàííîå âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ â Êàññàöèîííîì ñóäå Ôðàíöèè â
íà÷àëå XIX âåêà: “Äîçâîëÿòü ñóäåáíûì ìåñòàì ïðåñòóïàòü çàêîíû
è îáõîäèòü èõ èñïîëíåíèå – âñå ðàâíî, ÷òî óíè÷òîæèòü  çàêîíî-
äàòåëüíóþ âëàñòü.” Â ýòîì  ñìûñëå, êàññàöèîííûé  ñóä  – íåîá-
õîäèìàÿ îïîðà çàêîíîäàòåëÿ.

“Åñëè òî÷íîå èñïîëíåíèå çàêîíîâ - íåïðåìåííîå óñëîâèå
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óñòðîéñòâà è ïîääåðæàíèÿ ïîðÿäêà â ãîñóäàðñòâå, òî â êàññà-
öèîííîì ñóäå íåëüçÿ íå âèäåòü ó÷ðåæäåíèÿ, óêðåïëÿþùåãî ãîñó-
äàðñòâåííóþ âëàñòü è óïðî÷àþùåãî íåçûáëåìîñòü ãîñóäàðñòâà”
(Àáðàìîâ Ñ.Í. Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ. Ì., 1948. Ñ. 364).

Àíàëèç êîììåíòàðèåâ ñòàòüè 6 Êîíâåíöèè î ïîíÿòèè ñóäà ïðè-
âîäèò ê âûâîäó, ÷òî ñóä äîëæåí îáëàäàòü ïîëíûì “íàáîðîì” ïîë-
íîìî÷èé, ÷òîáû âûíåñòè ðåøåíèå ïî âñåì âîïðîñàì ãðàæäàíñêîãî
ñïîðà èëè ïðåäúÿâëåííîãî óãîëîâíîãî îáâèíåíèÿ. Êðîìå òîãî, èç
ïîíÿòèÿ ñëîâà “ïåðåñìîòð” ñëåäóåò, ÷òî, â ïðîöåññóàëüíîì  ñìûñ-
ëå, îíî âêëþ÷àåò êàê îòìåíó, òàê è èçìåíåíèå ñóäåáíîãî àêòà.

Êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, Êàññàöèîííûé ñóä Ðåñïóáëèêè
Àðìåíèÿ, ÿâëÿÿñü âûñøåé ñóäåáíîé èíñòàíöèåé, íå èìååò ïîëíî-
ìî÷èé èçìåíåíèÿ ñóäåáíîãî àêòà. Ìîæíî ñìåëî óòâåðæäàòü, ÷òî
ïðè íûíåøíåì  íàáîðå  ïîëíîìî÷èé Êàññàöèîííûé ñóä ñêîðåå íàïî-
ìèíàåò ýêñïåðòíîå ó÷ðåæäåíèå, äàþùåå çàêëþ÷åíèå ïî êàññàöè-
îííîìó ïðîòåñòó, ÷åì âûñøóþ ñóäåáíóþ èíñòàíöèþ, îñóùåñòâëÿþ-
ùóþ ïðàâîñóäèå è ñòàâÿùóþ êîíå÷íóþ òî÷êó â ðàññìîòðåíèè äåëà.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ïî äåéñòâóþùåìó è ãðàæäàíñêîìó, è óãîëîâ-
íî-ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, Êàññàöèîííûé ñóä âïðàâå
îòìåíèòü ñóäåáíûé àêò è ïðåêðàòèòü ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó, à
èçìåíèòü ñóäåáíûé àêò íå âïðàâå, õîòÿ ïåðâîå ïðàâîìî÷èå íåñðàâ-
íèìî áîëåå îòâåòñòâåííî, ÷åì âòîðîå.

Åñëè îáðàòèòüñÿ ê ïðàêòè÷åñêîé ñòîðîíå âîïðîñà, íàäî îòìå-
òèòü, ÷òî â Êàññàöèîííîì ñóäå îòìåíÿåòñÿ äîâîëüíî áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ñóäåáíûõ àêòîâ (Â 2000ã. èç ðàññìîòðåííûõ 431 äåëà îòìå-
íåíû 259 (60%) ñóäåáíûõ àêòîâ, â 2001ã. èç 863 – 328 (38%), à â I
ïîëóãîäèè 2002ã. èç 466 - 159 (34%). Åñëè îáðàòèòüñÿ ê ñòàòèñòè-
÷åñêèì äàííûì ïî ïåðåñìîòðó âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåá-
íûõ àêòîâ, òî çäåñü ïðîöåíò óäîâëåòâîðåíèÿ êàññàöèîííûõ ïðî-
òåñòîâ àäâîêàòîâ, èìåþùèõ ñïåöèàëüíóþ ëèöåíçèþ è çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ â Êàññàöèîííîì ñóäå, åùå âûøå. Â 2000ã. ïî ïðèíåñåí-
íûì 177 ïðîòåñòàì îòìåíåíû 152 (85%) ñóäåáíûõ àêòîâ, â 2001ã.
èç 98 – 73 (74%), à â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2002ã. èç 57 - 41 (72%).
Êàæäàÿ îòìåíà ñóäåáíîãî àêòà îçíà÷àåò êðóãîâîðîò äàííîãî äåëà
ïî ñóäåáíûì èíñòàíöèÿì, ÷òî ïðèâîäèò ê çàòÿæêå âðåìåíè è ñîç-
äàåò èñêóññòâåííóþ çàãðóæåííîñòü ñî âñåìè îòðèöàòåëüíûìè ïîñ-
ëåäñòâèÿìè.

Àíàëèç îïðåäåëåíèé Êàññàöèîííîãî ñóäà ïðèâîäèò ê îäíîçíà÷-
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íîìó âûâîäó: óêàçàííûé êðóãîâîðîò áûë áû èñêëþ÷åíèåì, à íå
ïðàâèëîì, åñëè áû Êàññàöèîííûé ñóä áûë áû íàäåëåí ïîëíîìî-
÷èåì èçìåíåíèÿ ñóäåáíîãî àêòà. Ïîïðîáóåì îáîñíîâàòü ýòó ìûñëü
íà ñëåäóþùèõ ïðèìåðàõ.

Íà íàø âçãëÿä, îòìåíà ñóäåáíîãî àêòà è íàïðàâëåíèå äåëà íà
íîâîå ðàññìîòðåíèå îáîñíîâàíî â òåõ ðåäêèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ñó-
äîì äîïóùåíî ãðóáîå íàðóøåíèå íîðì ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà. Íàï-
ðèìåð, åñëè äåëî ðàññìîòðåíî ñóäîì â îòñóòñòâèå êîãî-ëèáî èç
ó÷àñòâóþùèõ â äåëå ëèö, íå èçâåùåííûõ íàäëåæàùèì îáðàçîì î
âðåìåíè è ìåñòå çàñåäàíèÿ, èëè ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðàâàõ è
îáÿçàííîñòÿõ ëèö, íå ïðèâëå÷åííûõ ê ó÷àñòèþ â äåëå (Ñò. 227 ÃÏÊ
ÐÀ).

Íàïðàâëåíèå äåëà íà íîâîå ðàññìîòðåíèå îáîñíîâàíî òàêæå â
ñëó÷àÿõ ïåðåñìîòðà ïî âíîâü îòêðûâøèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì (÷òî
âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåäêî). Íàïðèìåð, ñóùåñòâåííûå äëÿ äåëà
îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå íå áûëè è íå ìîãëè áûòü èçâåñòíû ëèöàì,
ó÷àñòâóþùèì â äåëå èëè îòìåíà ñóäåáíîãî àêòà, ïðèãîâîðà ñóäà
èëè ïîñòàíîâëåíèÿ äðóãîãî îðãàíà, ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì ê
ïðèíÿòèþ äàííîãî ðåøåíèÿ (Ñò. 228 ÃÏÊ ÐÀ).

Ïîëîæåíèå â êîðíå ìåíÿåòñÿ, åñëè ñóä âñåñòîðîííå, ïîëíî,
îáúåêòèâíî èññëåäîâàë è îöåíèë âñå äîêàçàòåëüñòâà ïî äåëó,
îäíàêî äîïóñòèë îøèáêó â ïðèìåíåíèè èëè òîëêîâàíèè íîðì ìàòå-
ðèàëüíîãî ïðàâà. Â  ýòèõ  ñëó÷àÿõ Êàññàöèîííûé  ñóä  äîëæåí  ñàì
èñïðàâëÿòü äîïóùåííóþ îøèáêó, à íå íàïðàâëÿòü äåëî íà íîâîå
ðàññìîòðåíèå, ïðåäîòâðàùàÿ, òåì ñàìûì, êðóãîâîðîò äåëà ïî
ñóäåáíûì èíñòàíöèÿì (èëè, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, “êàðóñåëü”). Äëÿ
ïîëíîé ÿñíîñòè êàðòèíû, íàïðèìåð, ñëåäóåò ëè ðàçðóøàòü ïîñò-
ðîåííûé â òå÷åíèe íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äâóõýòàæíûé äîì èç-çà
íåïîëàäîê â ìàíñàðäå èëè â äèçàéíå âíåøíåãî îôîðìëåíèÿ.

Ïî íàøåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ñóä âûñøåé èíñòàíöèè äîë-
æåí áûòü íàäåëåí ïîëíîìî÷èåì èçìåíåíèÿ ñóäåáíîãî àêòà áåç
íàïðàâëåíèÿ äåëà íà íîâîå ðàññìîòðåíèå. Åñòåñòâåííî, ðå÷ü èäåò
î òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíîãî
èññëåäîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ. Â êðàéíåì ñëó÷àå, ìîæíî ïîçà-
èìñòâîâàòü îïûò Áåëüãèè, ãäå âûñøàÿ ñóäåáíàÿ èíñòàíöèÿ òàêæå
íàçûâàåòñÿ Êàññàöèîííûì ñóäîì. Åñëè â Êàññàöèîííîì ñóäå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ äåëî, êîòîðîå óæå áûëî ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ,
òî Êàññàöèîííûé ñóä âî âòîðîé ðàç ðàçðåøàåò äåëî ïî ñóùåñòâó è
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âûíîñèò îêîí÷àòåëüíîå îïðåäåëåíèå, çàâåðøàÿ, òåì ñàìûì, ýòî
äåëî.

2. Äðóãèì ïðîáëåìíûì âîïðîñîì, êîòîðûé ïðåäëàãàåòñÿ Âàøå-
ìó ðàññìîòðåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ïåðèîä âðåìåíè (ñðîê äàâíîñòè äëÿ
ñóäåáíîé çàùèòû íàðóøåííîãî ïðàâà), â òå÷åíèe êîòîðîãî ìîæíî
ïåðåñìàòðèâàòü âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûå àêòû.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâà íà ñóäåáíóþ çàùèòó, çàêðåïëåííîãî
êàê â ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåíòàõ (ñòàòüÿ 10 Âñåîáùåé äåêëàðàöèè
ïðàâ ÷åëîâåêà, ñòàòüÿ 6 Êîíâåíöèè), òàê è â íàöèîíàëüíûõ Êîí-
ñòèòóöèÿõ (ñòàòüÿ 38 Êîíñòèòóöèè ÐÀ), âðåìåííûõ  îãðàíè÷åíèé íå
ïðåäóñìîòðåíî.

Åñëè äàæå ïðîâåñòè àíàëîãèþ ñ èíñòèòóòîì èñêîâîé äàâíîñòè
(ò. å. ñðîêîì äëÿ çàùèòû íàðóøåííîãî ïðàâà), îáùèé ñðîê êîòî-
ðîãî, êñòàòè, òðè ãîäà, òî è â ýòîì ñëó÷àå çàêîíîäàòåëü èìïåðà-
òèâíî óñòàíàâëèâàåò, ÷òî òðåáîâàíèå î çàùèòå ïðàâà ïðèíèìàåòñÿ
ê ðàññìîòðåíèþ ñóäîì íåçàâèñèìî îò èñòå÷åíèÿ ñðîêà èñêîâîé äàâ-
íîñòè. È òîëüêî íàëè÷èå çàÿâëåíèÿ ñòîðîíû â ñïîðå î ïðèìåíåíèè
èñêîâîé äàâíîñòè, ñäåëàííîìó äî âûíåñåíèÿ ñóäîì ðåøåíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ åãî ïðèìåíåíèÿ ñóäîì (ñò 335 ÃÊ ÐÀ).

Êàê èçâåñòíî, ìàòåðèàëüíîå ïðàâî ïåðâè÷íî è èìååò âåðõî-
âåíñòâî ïî îòíîøåíèþ ê ïðîöåññóàëüíîìó ïðàâó, ò. å. íîðìû ïðî-
öåññóàëüíîãî ïðàâà ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü îñóùåñòâëåíèå òðå-
áîâàíèé íîðì ìàòåðèàëüíîãî ïðàâà. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîöåññó-
àëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íåâîçìîæíî îãðàíè÷èòü äåéñòâèå íîð-
ìû ìàòåðèàëüíîãî ïðàâà, â ÷àñòíîñòè, ïðàâà íà ñóäåáíóþ çàùèòó.

Êàê óæå áûëè ñêàçàíî âûøå, â ïðîøëîì ãîäó ñòàòüÿ 225 ÃÏÊ
ÐÀ áûëà äîïîëíåíà íîðìîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé äëÿ êàññà-
öèîííûõ ïðîòåñòîâ, ïðèíîñèìûõ ïî îñíîâàíèþ íàðóøåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíîãî èëè ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, ââåäåíî âðåìåííîå îãðà-
íè÷åíèå – òðè ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ñóäåáíîãî àêòà â çàêîí-
íóþ ñèëó. Òåì ñàìûì, ââåäåí îãðàíè÷èòåëüíûé  ñðîê, êîòîðûé  â
äâåíàäöàòü  ðàç  ìåíüøå  ñðîêà èñêîâîé äàâíîñòè, ÷òî íèêàê íå
ïîäïàäàåò ïîä ïîíÿòèå ”ðàçóìíûé ñðîê”. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ñîîáùèì,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 586 ÃÏÊ ÔÐÃ, ýòîò ñðîê ðàâåí ïÿòè ãîäàì,
íà÷èíàÿ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ñóäåáíîãî àêòà â çàêîííóþ ñèëó.

Êðîìå òîãî, êàê óæå áûëî óêàçàíî âûøå, Åâðîïåéñêèé ñóä ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà ìîæåò ïðèíèìàòü äåëî ê ðàññìîòðåíèþ òîëüêî
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ïîñëå òîãî, êàê áûëè èñ÷åðïàíû âñå âíóòðåííèå ñðåäñòâà ïðàâî-
âîé çàùèòû, ò. å., êàê ïðàâèëî, ïðè íàëè÷èè îêîí÷àòåëüíîãî îïðå-
äåëåíèÿ âûñøåé ñóäåáíîé èíñòàíöèè ãîñóäàðñòâà.

Èç-çà âûøåñêàçàííîãî “íîâîââåäåíèÿ” ìîæåò ñëîæèòüñÿ òàêàÿ
ñèòóàöèÿ, êîãäà ëèöà, ó÷àñòâóþùèå â äåëå, íå ñìîãóò îáðàòèòüñÿ â
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî íå èñ÷åð-
ïàíû âñå âíóòðåííèå ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàùèòû, òàê êàê îòñóòñò-
âóåò îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ñóäà âûñøåé èíñòàíöèè – Êàññà-
öèîííîãî ñóäà.

Åùå îäèí, áîëåå íåæåëàòåëüíûé âàðèàíò, êîãäà Åâðîïåéñêèé
ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðèìåò èíäèâèäóàëüíóþ æàëîáó â ñâîå
ïðîèçâîäñòâî íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî óêàçàííûì îãðàíè÷åíèåì
èñ÷åðïàíû âñå âíóòðåííèå ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàùèòû.

Âî âñåõ ñëó÷àÿõ, “íîâîââåäåíèå” ñòàòüè 225 ÃÏÊ ÐÀ ÿâëÿåòñÿ,
íà íàø âçãëÿä, íåäîïóñòèìûì îãðàíè÷åíèåì ïðàâà íà ñóäåáíóþ
çàùèòó è äîëæíî áûòü îòìåíåíî. Â êðàéíåì ñëó÷àå, äîëæåí áûòü
ïðîäëåí îãðàíè÷èòåëüíûé ñðîê äî ïðåäïèñàííîãî Ãðàæäàíñêèì êî-
äåêñîì ñðîêà èñêîâîé äàâíîñòè, ò. å. äî òðåõ ëåò.

Ïåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâÏåðåñìîòð âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ àêòîâ



38

Dr. Arman Mkrtumyan

Vorsitzender des Senats für Zivil- und
Wirtschaftssachen des Kassationsgerichts
der Republik Armenien

Überprüfung rechtskräftiger Gerichtsakte
nach armenischem Recht

Abschnitt 1.  Das Gerichtssystem der Republik Armenien und die
Überprüfung rechtskräftiger Gerichtsakte nach dem geltenden
Prozessrecht

Abschnitt 2.  Aktuelle Probleme des Prozessrechts der Republik Armeni-
en und deren Lösungsvorschläge

Lassen Sie mich allen Organisatoren der Konferenz danken, deren
Thema sehr aktuell ist, besonders im Zusammenhang mit der Unterzei-
chnung und Ratifizierung der Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch unsere Staaten. Wir hoffen,
dass die zusammengefassten Ergebnisse der Konferenz eine Grundlage
für die Unifizierung des Prozessrechts unserer Staaten in Übereinstimmung
mit allgemein anerkannten internationalen Standards bilden werden.

Gestatten Sie mir zunächst das aktuelle Gerichtssystem und das
geltende Prozessrecht in der Republik Armenien kurz darzustellen.

(Aktuelle Probleme des Prozessrechts der Republik  Armenien
und  deren  Lösungsvorschläge)
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1. Das Gerichtssystem der Republik Armenien und die
Überprüfung rechtskräftiger Gerichtsakte

nach dem geltenden Prozessrecht

Das Gerichtssystem der Republik Armenien war durch die Verfassung
der Republik Armenien aus dem Jahr 1995 vorgezeichnet. Die Annahme
dieser Verfassung machte die Durchführung gerichtsrechtlicher Reformen
in  zwei Richtungen notwendig:

1. materiellrechtliche Änderungen, d.h. die Schaffung oder Novel-
lierung der Gesetzgebung in Übereinstimmung mit den Anforde-
rungen der Verfassung;

2. institutionelle Änderungen, d.h. die Schaffung neuer Institute, die
den materiellrechtlichen Änderungen entsprechen sollten.

In den Jahren 1995 bis 1998 wurden in der Republik  Armenien neue
Gesetzbücher – ZGB, ZPO und StPO – sowie Gesetze über das Gerichts-
system, den Status der Richter, die Schiedsgerichte und die Schieds-
gerichtsbarkeit, die Zwangsvollstreckung gerichtlicher Akte, den Dienst zur
Gewährleistung der Zwangsvollstreckung gerichtlicher Akte, die Rechts-
anwaltschaft, die Staatsanwaltschaft u. a. ausgearbeitet und verabschiedet.

Die oben genannten Gesetzbücher und Gesetze traten am 1. bzw. 12.
Januar 1999 in Kraft. In Übereinstimmung mit diesen Gesetzen wurde ein
neues Gerichtssystem eingerichtet und neue Richter des Landes ernannt.

Laut Kapitel 6 “Die Judikative” der Verfassung besteht das Gerichts-
system der Republik Armenien aus Gerichten allgemeiner Gerichtsbarkeit
und dem Verfassungsgericht. Im System der Gerichte allgemeiner
Gerichtsbarkeit gibt es 17 Gerichte erster Instanz (10 in den Gebieten, die
in Armenien “Mars” heißen, und 7 in der Stadt Jerewan), ein spezialisiertes
Wirtschaftsgericht (in Jerewan), das Sachen behandelt, welche im Bereich
der unternehmerischen Tätigkeit zwischen kommerziellen Organisationen
und Einzelunternehmern entstehen, 2 spezialisierte Appellationsgerichte
(in Jerewan) – eins für Zivilsachen und eins für Straf- und Militärsachen -
sowie ein spezialisiertes Kassationsgericht (in Jerewan) mit seinen zwei
Senaten, einer von diesen prüft Zivil- und Wirtschaftssachen und der andere
Straf- und Militärsachen.

Damit Sie eine vollständige Vorstellung vom Gerichtssystem der
Republik Armenien gewinnen können, sollte ich ein weiteres, m. E. sehr
wichtiges Institut erwähnen, die Rede ist vom Rat der Gerichtsvorsitzen-

Überprüfung rechtskräftiger Gerichtsakte
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den. Soweit ich weiß, gibt es in anderen GUS-Ländern kein solches In-
stitut.

Der  Rat der Gerichtsvorsitzenden setzt sich aus den Vorsitzenden des
Kassationsgerichts und seiner beiden Senate, der Appellationsgerichte,
des Wirtschaftsgerichts und der Gerichte erster Instanz zusammen. Der
Vorsitzende des Kassationsgerichts ist von Amts wegen der Vorsitzende
des Rats der Gerichtsvorsitzenden.

Folgende wichtige Befugnisse des Rats sollten hervorgehoben werden:
Lösung von Fragen, die mit der Sicherstellung normaler Tätigkeit aller
gerichtlichen Instanzen verbunden sind, Zusammenfassung der Ge-
richtspraxis, Erklärung und Auslegung der Praxis der Anwendung der Ge-
setze, Organisation und Durchführung einer Fort- und Weiterbildung der
Richter, Einbringung in die Regierung von Anträgen auf Finanzierung der
Gerichte aus dem Staatshaushalt u.a.

Aus den aufgezählten Befugnissen des Rats der Gerichtsvorsitzenden
lässt sich schlussfolgern, dass es sich beim Rat der Gerichtsvorsitzenden
nicht um eine gerichtliche Instanz, sondern um das höchste Organ der
Selbstverwaltung der Gerichte allgemeiner Gerichtsbarkeit handelt.

Nun ein paar Sätze zum Prozessrecht der Republik Armenien, das die
Überprüfung rechtskräftiger Gerichtsakte regelt.

Bei dem Gericht, das rechtskräftige Gerichtsakte überprüft, handelt es
sich um das Kassationsgericht, genauer um einen seiner beiden spe-
zialisierten Senate, in Abhängigkeit davon, ob eine Zivil- oder Strafsache
behandelt wird (im Folgenden: Kassationsgericht).

Eine Kassationsbeschwerde über rechtskräftig gewordene Gerichtsakte
können folgende Personen einbringen: Rechtsanwälte, die eine
Sonderlizenz besitzen und im Kassationsgericht eingetragen sind, sowie
der Generalstaatsanwalt der Republik Armenien und seine Stellvertreter.
Der Generalstaatsanwalt der Republik Armenien und seine Stellvertreter
können eine Kassationsbeschwerde über eine Zivilsache nur  in den Fällen
einlegen, in denen der Gerichtsakt Vermögensinteressen des Staates
berührt.

Das Kassationsgericht überprüft die rechtskräftig gewordenen Gerichts-
akte in den Grenzen der Gründe, welche in der Kassationsbeschwerde
genannt sind.

Gründe für die Einlegung einer Kassationsbeschwerde sind Verstöße
gegen das materielle oder prozessuale Recht sowie neu bekannt
gewordene Tatsachen. Für Kassationsbeschwerden, die auf Grund der

Dr. Arman Mkrtumyan



41

Verstöße gegen das materielle oder prozessuale Recht in Zivilsachen
eingelegt  werden, besteht eine dreimonatige Beschränkungsfrist, vom Tag
des Inkrafttretens des Gerichtsakts an berechnet.

Das Kassationsgericht, das die Sache geprüft hat, ist berechtigt,
1.   die Entscheidung unverändert zu lassen und die Beschwerde abzu-

weisen;
 2.  die Entscheidung vollständig oder teilweise aufzuheben und die Sache

zur neuen Prüfung zurückzuverweisen;
 3.  das Verfahren zu beendigen. In Zivilsachen kann es ebenfalls die Klage

auf sich beruhen lassen.

Die Entscheidungen und Beschlüsse des Kassationsgerichts werden
rechtskräftig mit ihrer Bekanntgabe und können nicht angefochten werden.

Da Sie bereits eine allgemeine Vorstellung von dem gegenwärtigen
Gerichtssystem und dem geltenden Prozessrecht der Republik Armenien
haben, möchte ich Ihnen jetzt einige Probleme vorstellen, die m. E. heute
aktuell sind.

2.  Aktuelle Probleme des Prozessrechts der Republik Armenien
und Vorschläge zu deren Lösung

In Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Grundsätzen und Nor-
men des internationalen Völkerrechts bilden die ratifizierten internationalen
Verträge einen Bestandteil des Rechtssystems des Staates und wenn in
ihnen andere Normen vorgesehen sind, dann werden die Normen des
Vertrags angewandt. Zu den wichtigsten Verträgen für unsere Länder gehört
die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (im Folgenden: Konvention), die unter anderem auf eine größe-
re Einigung zwischen den Mitgliedern des Europarats abzielt. Eines der
Mittel, dieses Ziel zu erreichen, ist der Schutz und die Entwicklung der
Menschenrechte und der Grundfreiheiten. In einem Rechtsstaat ist das in
erster Linie eine Aufgabe der Judikative. Folglich sollten sämtliche Fragen
der Vervollkommnung des Gerichtssystems und des Prozessrechts unter
dem Aspekt der Konvention, insbesondere ihrer Artikel 6, 34 und 35,
betrachtet werden.

Laut Art. 6 der Konvention hat jedermann Anspruch darauf, dass seine
Sache in billiger Weise, öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist
gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteischen, auf
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Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Ver-
pflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen
strafrechtlichen Klage zu entscheiden hat. Die Teilnehmerstaaten
verpflichten sich, eine effiziente Verwirklichung des Rechts auf
Gerichtsschutz in keiner Weise zu verhindern (Art. 34), und der Europä-
ische Gerichtshof für Menschenrechte kann eine Sache zur Prüfung nur
annehmen, nachdem alle nationalen Mittel des Rechtsschutzes ausge-
schöpft wurden, und innerhalb von sechs Monaten, vom Tag der endgülti-
gen Beschlussfassung durch die nationalen Organe an berechnet (Art.
35).

Eine Analyse dieser Normen und ihrer Kommentierung seitens inter-
nationaler Organisationen bringt uns zu folgender Schlussfolgerung: Die
Vervollkommnung des Prozessrechts soll vor allem zur Sicherstellung des
Rechts einer Person auf gerichtlichen Schutz innerhalb einer angemes-
senen Frist und durch effiziente prozessuale Procedere dienen.

Unter Berücksichtigung des Themas unserer heutigen Konferenz möch-
te ich Sie mit zwei Problemen des Prozessrechts konfrontieren, die meiner
Meinung nach für alle Kollegen interessant sein dürften.

1. Problematisch ist die Frage nach den Befugnissen der höchsten
gerichtlichen Instanz bei der Überprüfung der Gerichtsakte.

Bevor man über diese Befugnisse entscheidet, sollte man Klarheit über
die Aufgaben erzielen, die vor der Überprüfung der Gerichtsakte, bei der
es sich um ein sehr wichtiges Stadium des Gerichtsprozesses handelt,
stehen. Ich bin der Ansicht, dass das Gericht höchster Instanz (Kassati-
onsgericht, Oberstes Gericht, Oberster Gerichtshof usw., die Bezeichnung
spielt in diesem Fall keine Rolle) folgende Aufgaben hat: 1) Prüfung der
Gesetzlichkeit und Begründetheit des Gerichtsakts, 2) Sicherstellung einer
einheitlichen Anwendung des Gesetzes und als Folge davon einer ein-
heitlichen Gerichtspraxis. In diesem Zusammenhang möchte ich an die
Meinung von Napoleon erinnern, die er im Kassationsgericht Frankreichs
Anfang des 19. Jahrhunderts ausgesprochen hat: “Den Gerichtsämtern
erlauben, die Gesetze zu überschreiten und deren Erfüllung zu umgehen,
heißt die Legislative zu vernichten. In diesem Sinne ist das Kassationsgericht
die notwendige Stütze des Gesetzgebers. Wenn eine genaue Erfüllung
der Gesetze eine unentbehrliche Bedingung  der Ordnung im Staat ist,
dann kann man nicht umhin, im Kassationsgericht die Institution zu sehen,
die die Staatsgewalt stärkt und die Unerschütterlichkeit des Staates festigt”
(zitiert nach “Zivilprozess” von S. N. Abramow, Moskau 1948).
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Eine Analyse der Kommentare zu Art. 6 der Konvention über den Be-
griff des Gerichts lässt schlussfolgern, dass das Gericht den kompletten
“Satz” von Befugnissen besitzen muss, um über alle Fragen des zivil-
rechtlichen Streits oder der erhobenen strafrechtlichen Klage entscheiden
zu können. Außerdem folgt aus dem Wort “Überprüfung”, dass es im
prozessualen Sinn sowohl Aufhebung als auch Änderung des Gerichtsakts
einschließt.

Wie wir es schon oben gesagt haben, hat das Kassationsgericht der
Republik Armenien als die höchste gerichtliche Instanz nicht die Befugnis,
den Gerichtsakt zu ändern. Man kann also feststellen, dass das Kassa-
tionsgericht mit seinen heutigen Befugnissen eher an eine Expertenein-
richtung, die eine Kassationsbeschwerde begutachtet, als an die höchste
gerichtliche Instanz erinnert, die Rechtsprechung ausübt und den Schluss-
punkt in der Prüfung einer Sache setzt.

Es ist schon kennzeichnend, dass das Kassationsgericht nach der
geltenden Zivil- und Strafprozessordnung berechtigt ist, den Gerichtsakt
aufzuheben und das Verfahren einzustellen, aber nicht den Gerichtsakt zu
ändern, obwohl die erste Befugnis eine viel größere Verantwortung bedeu-
tet.

Wenn man die Frage von der praktischen Seite angeht, so soll
hervorgehoben werden, dass eine recht große Anzahl von Gerichtsakten
im Kassationsgericht aufgehoben wird (im Jahre 2000 wurden 259 Ge-
richtsakte von 431, d. i. 60%, aufgehoben, im Jahre 2001 328 von 863,
d.i. 38%, und im ersten Halbjahr 2002 159 von 466, d.i.34%). Was nun die
statistischen Daten bezüglich der Überprüfung der rechtskräftig gewor-
denen Gerichtsakte betrifft, so ist hier der Anteil der Kassationsbeschwerden
der Rechtsanwälte, die über eine Sonderlizenz verfügen und im Kassations-
gericht eingetragen sind, denen stattgegeben wurde, noch größer. Im Jahre
2000 wurden auf Grund von 177 Beschwerden 152 Gerichtsakte (85%)
aufgehoben, im Jahre 2001 73 von 98 (74%) und im ersten Halbjahr 2002
41 von 57 (72%). Jede Aufhebung des Gerichtsakts bedeutet einen
Kreislauf der betreffenden Sache durch die gerichtlichen Instanzen, was
zu Verzögerungen führt und eine künstliche Belastung mit all ihren negativen
Folgen entstehen lässt.

Eine Analyse der Entscheidungen des Kassationsgerichts lässt den
eindeutigen Schluss darüber ziehen, dass der erwähnte Kreislauf eine
Ausnahme und keine Regel gewesen wäre, wenn das Kassationsgericht
die Befugnis gehabt hätte, Gerichtsakte zu ändern. Ich werde versuchen,
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diesen Gedanken an folgenden Beispielen zu begründen.
Die Aufhebung eines Gerichtsakts und seine Zurückverweisung zu ei-

ner neuen Prüfung sind m. E. in den seltenen Fällen begründet, wenn das
Gericht gegen die Normen des Prozessrechts grob verstoßen hat. Z.B.
wenn das Gericht die Sache in Abwesenheit eines Prozessbeteiligten ge-
prüft hat, der über die Zeit und den Ort der Gerichtssitzung nicht ordnungs-
gemäß benachrichtigt war, oder wenn das Gericht eine Entscheidung über
Rechte und Pflichten von Personen, die nicht am Prozess beteiligt sind,
getroffen hat (Art. 227 ZPO der Republik Armenien).

Die Zurückverweisung einer Sache zu einer neuen Prüfung ist auch
dann begründet, wenn die Überprüfung wegen neu bekannt gewordener
Tatsachen notwendig ist (dies kommt äußerst selten vor). Z.B. die für die
Sache  wesentlichen Umstände, die den Prozessbeteiligten nicht bekannt
waren und nicht bekannt sein konnten oder die Aufhebung eines
gerichtlichen Aktes, Strafurteils oder des Beschlusses eines anderen Or-
gans, das die Grundlage für die betreffende erlassene Entscheidung abge-
geben hat (Art. 228 ZPO der Republik Armenien).

Die Situation ändert sich radikal, wenn das Gericht alle Beweise allseitig,
vollständig und objektiv untersucht und bewertet, jedoch einen Fehler bei
der Anwendung oder Auslegung der Normen des materiellen Rechts
begangen hat. In diesem Fall sollte das Kassationsgericht den begangenen
Fehler selbst korrigieren und nicht die Sache zu einer neuen Prüfung
zurückverweisen, wodurch der erwähnte Kreislauf durch die gerichtlichen
Instanzen – im Volksmund “Karussell” genannt – vermieden wäre.
Vergleichen Sie es damit, dass ein innerhalb von einigen Monaten gebautes
zweistöckiges Haus zerstört wird, weil die Mansarde Baufehler aufweist
oder die Außengestaltung mangelhaft ist.

Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das Gericht der höchsten In-
stanz die Befugnis besitzen muss, die Gerichtsakte zu ändern, ohne die
Sachen zu einer neuen Prüfung zurückzuweisen. Selbstverständlich ist
hier die Rede von den Fällen, wenn keine zusätzliche Untersuchung der
Beweise erforderlich ist. Im äußersten Fall könnte man auf die Er fahrungen
aus Belgien zurückgreifen, wo die höchste gerichtliche Instanz ebenfalls
Kassationsgericht heißt. Wenn im Kassationsgericht eine Sache geprüft
wird, die schon geprüft worden war, so entscheidet das Kassationsgericht
zum zweiten Mal in der Sache und trifft eine endgültige Entscheidung,
wodurch der Schlusspunkt in der Sache gesetzt wird.

2. Ein weiteres Problem, das ich hier vorstellen möchte, ist die Frist, in

Dr. Arman Mkrtumyan



45

der die rechtskräftig gewordenen Gerichtsakte überprüft werden können,
es handelt sich dabei also um die Verjährungsfrist für den gerichtlichen
Schutz des verletzten Rechts.

 Für die Verwirklichung des Rechts auf den gerichtlichen Schutz, das
in internationalen Dokumenten (Art. 10 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, Art. 6 der Konvention) und nationalen Verfassungen (Art.
38 der Verfassung der Republik Armenien) verankert ist, sind keine Fristbe-
grenzungen vorgesehen.

Wenn man hier sogar einen Vergleich ziehen sollte mit dem Institut der
Klageverjährung, d.h. mit der Frist für den Schutz des verletzten Rechts,
dessen Gesamtfrist übrigens drei Jahre beträgt, dann stellt der Gesetzgeber
auch in diesem Fall imperativisch fest, dass die Forderung nach dem Schutz
eines Rechts unabhängig von dem Ablauf der Frist der Klageverjährung
durch das Gericht geprüft wird. Und nur wenn ein vor der Entscheidungs-
findung gestellter Antrag einer Partei auf die Anwendung der Klage-
verjährung vorliegt, kann diese durch das Gericht angewandt werden
(Art.335 Zivilgesetzbuch der Republik Armenien).

Bekanntlich ist das materielle Recht primär, es geht dem prozessualen
Recht vor, d.h. die Normen des prozessualen Rechts sind dazu da, die
Umsetzung der Forderungen der Norm des materiellen Rechts sicher-
zustellen. Folglich kann die Wirkung einer Norm des materiellen Rechts,
namentlich das Recht auf den gerichtlichen Schutz, durch die prozessu-
ale Gesetzgebung nicht beschränkt werden.

Wie ich bereits oben gesagt habe, wurde im vorigen Jahr Art. 225 der
ZPO der Republik Armenien durch eine Norm ergänzt, nach welcher eine
zeitliche Begrenzung für Kassationsbeschwerden vorgesehen wird, die
wegen Verstöße gegen das materielle oder prozessuale Recht vorgebracht
werden: drei Monate nach dem Inkrafttreten der Entscheidung des Gerichts.
Das bedeutet, dass eine Begrenzungsfrist eingeführt wurde, die zwölf Mal
kürzer ist als die Frist der Klageverjährung, was keineswegs als “ange-
messen” betrachtet werden kann. Zum Vergleich sei hier erwähnt, dass in
der Zivilprozessordnung der Bundesrepublik Deutschland (§ 586) diese
Frist sich auf fünf Jahre beläuft, vom Tag des Inkrafttretens des Gerichtsakts
an berechnet.

Außerdem kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte –
wie ebenfalls bereits erwähnt wurde – eine Sache nur dann zur Prüfung
annehmen, wenn alle inneren Mittel des Rechtsschutzes ausgeschöpft
worden sind, d.h. in der Regel wenn eine endgültige Entscheidung der
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höchsten gerichtlichen Instanz des Staates vorliegt.
Wegen der oben erwähnten “Novellierung” könnte eine Situation ent-

stehen, in der die Prozessbeteiligten den Europäischen Gerichtshof für
Mensche nicht anrufen können, weil nicht alle inneren Mittel des Rechts-
schutzes ausgeschöpft worden sind, denn die höchste gerichtliche Instanz,
das Kassationsgericht, hat keine endgültige Entscheidung getroffen.

Noch weniger erwünscht wäre die Variante, wenn der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte eine individuelle Beschwerde mit der
Begründung annimmt, dass alle inneren Mittel des Rechtsschutzes aus-
geschöpft worden sind.

In allen Fällen ist die “Novellierung” im Art. 225 der Zivilprozessordnung
der Republik Armenien m. E. eine unzulässige Beschränkung des Rechts
auf den gerichtlichen Schutz und sie muss aufgehoben werden, zumindest
sollte diese Begrenzungsfrist auf die im ZGB der Republik Armenien vorge-
sehene Frist der Klageverjährung, d. h. drei Jahre, verlängert werden.
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Ñóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà Àçåðáàéäæàíà

Çàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ ðåøåíèéÇàêîííàÿ ñèëà  ñóäåáíûõ ðåøåíèé
è èõ ïåðåñìîòð ïî àçåðáàéäæàíñêîìó ïðàâóè èõ ïåðåñìîòð ïî àçåðáàéäæàíñêîìó ïðàâóè èõ ïåðåñìîòð ïî àçåðáàéäæàíñêîìó ïðàâóè èõ ïåðåñìîòð ïî àçåðáàéäæàíñêîìó ïðàâóè èõ ïåðåñìîòð ïî àçåðáàéäæàíñêîìó ïðàâó

ÕÕ âåê áûë äëÿ âñåãî öèâèëèçîâàííîãî ÷åëîâå÷åñòâà âåêîì êàê
âåëèêèõ ïîòðÿñåíèé è âîéí, òàê è ïðîãðåññà â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ
îáùåñòâåííîé æèçíè, â òîì ÷èñëå, è â äåëå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.

Àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä  ïðîøåë çà òîò âåê òàêæå òÿæåëûé, òåð-
íèñòûé ïóòü. 28 ìàÿ 1918 ãîäà àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä ïðîâîçãëà-
ñèë ñâîþ íåçàâèñèìîñòü. Îäíàêîâ ñèëó îïðåäåëåííûõ âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå, è ïîÿâëåíèÿ ó ãðàíèö ìî-
ëîäîãî àçåðáàéäæàíñêîãî ãîñóäàðñòâà òàêîãî ìîíñòðà, êàê  áîëü-
øåâèçì, ïàëî Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ïðî-
ñóùåñòâîâàâ âñåãî 23 ìåñÿöà.

Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 70 ëåò Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ïðå-
áûâàÿ â ñîñòàâå ÑÑÑÐ, ñòðîèëà ñâîþ ãîñóäàðñòâåííîñòü íà ïðèí-
öèïàõ äèêòàòóðû ïðîëåòàðèàòà.

È òîëüêî ñ ðàñïàäîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àçåðáàéäæàí ïðîâîç-
ãëàñèë ñâîþ íåçàâèñèìîñòü, îáúÿâèâ ñåáÿ ïðàâîïðååìíèêîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè.

Âîññòàíîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîñòè â Àçåðáàéäæàíå ïðîèñõî-
äèëî â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ êàê âíóòðè ñòðàíû, òàê è çà åå ïðåäå-
ëàìè.

Â ðåçóëüòàòå âîîðóæåííûõ äåéñòâèé íà 20% òåððèòîðèè ñòðà-
íû íå âîññòàíîâëåí ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò Àçåðáàéäæàíà.
Òàì îòñóòñòâóåò çàêîííàÿ âëàñòü.

Îäíàêî â öåëîì âûøåèçëîæåííûå ñîáûòèÿ íå ñìîãëè ïîìåøàòü
íàðîäó â ïîñòðîåíèè ïðàâîâîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Â 1993 ãîäó íà÷àëàñü ïëàíîâàÿ, íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ (ïðè ñîò-
ðóäíè÷åñòâå ñî ìíîãèìè ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè) äåÿòåëü-
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íîñòü ïî ïîñòðîåíèþ îñíîâ ïðàâîâîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñò-
âà.

Ïåðâûì çíà÷èìûì øàãîì â ýòîì äåëå ÿâèëîñü ïðèíÿòèå 12
íîÿáðÿ 1995 ãîäà ïåðâîé Êîíñòèòóöèè íåçàâèñèìîãî Àçåðáàéäæàí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Â Êîíñòèòóöèè Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà îáúÿâëåíà äåìîê-
ðàòè÷åñêèì, ïðàâîâûì, ñâåòñêèì è óíèòàðíûì ãîñóäàðñòâîì.

Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà, ñîãëàñíî
Êîíñòèòóöèè,  ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé.

Â ñòàòüå 7 Êîíñòèòóöèè Àçåðáàéäæàíà óêàçàíî, ÷òî ãîñóäàðñò-
âåííàÿ âëàñòü ðàçäåëÿåòñÿ íà çàêîíîäàòåëüíóþ, èñïîëíèòåëüíóþ
è ñóäåáíóþ âëàñòè, êîòîðûå âçàèìîäåéñòâóþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ëîæåíèåì Êîíñòèòóöèè è íåçàâèñèìû â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

Ðîëü ñóäåáíûõ îðãàíîâ â ñèñòåìå ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé âåëèêà
è åé îòâåäåíà ðîëü àðáèòðà ìåæäó çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòÿìè.

Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè, ïðàâîñóäèå â Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóá-
ëèêå îñóùåñòâëÿþò ñóäû.

Â Àçåðáàéäæàíå áûëà îñóùåñòâëåíà ñóäåáíàÿ ðåôîðìà, öåëüþ
êîòîðîé áûëî ïîñòðîåíèå ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé ðàâíîïðàâèå
âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì è íåçàâèñèìîñòè ñóäåé.

Îãðîìíîå çíà÷åíèå â ïðîâåäåííîé ñóäåáíîé ðåôîðìå ïðèíàä-
ëåæèò ïðèíÿòèþ Çàêîíà “Î ñóäàõ è ñóäüÿõ” è Çàêîíó “Î Êîíñòèòó-
öèîííîì ñóäå”.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðåôîðì ðàíåå äåéñòâóþùàÿ ñóäåá-
íàÿ ñèñòåìà áûëà çàìåíåíà íîâîé òðåõñòóïåí÷àòîé ñóäåáíîé ñèñ-
òåìîé, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç ñóäîâ ïåðâîé, àïåëëÿöèîííîé è êàññà-
öèîííîé èíñòàíöèé.

Ïðåâîñõîäñòâî òðåõñòóïåí÷àòîé ñóäåáíîé ñèñòåìû íàä ðàíåå
äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äîïóùåííûå ïðè
ðàññìîòðåíèè äåëà â ñóäå ïåðâîé èíñòàíöèè ôàêòè÷åñêèå è þðè-
äè÷åñêèå îøèáêè âñåñòîðîííå, ïîëíî è îáúåêòèâíî èñïðàâëÿþòñÿ
ïðè ïåðåñìîòðå äåëà â àïåëëÿöèîííîé, ëèáî êàññàöèîííîé èíñòà-
íöèÿõ.

 Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü ñóäåáíûõ
îðãàíîâ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè âñåé ðåñïóáëèêè è îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ïðàâîñóäèå.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 19 Çàêîíà “Î ñóäàõ è ñóäüÿõ”, ïðàâîñóäèå â
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Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêå îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå ñóäû:

1. Ðàéîííûå (ãîðîäñêèå) ñóäû;
2. Âîåííûå ñóäû;
3. Ñóä ïî òÿæêèì óãîëîâíûì äåëàì;
4. Âîåííûé Ñóä ïî òÿæêèì óãîëîâíûì äåëàì;
5. Ìåñòíûå ýêîíîìè÷åñêèå ñóäû;
6. Ýêîíîìè÷åñêèé Ñóä ïî ñïîðàì, âîçíèêàþùèì èç ìåæäóíàðîä-

íûõ äîãîâîðîâ;
7. Âåðõîâíûé Ñóä Íàõè÷åâàíñêîé Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè;
8. Àïåëëÿöèîííûé Ñóä;
9. Ýêîíîìè÷åñêèé Ñóä;
10. Âåðõîâíûé Ñóä Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ñàìîñòîÿòåëüíîå ìåñòî â ñèñòåìå ñóäåáíûõ îðãàíîâ ïðèíàä-
ëåæèò Êîíñòèòóöèîííîìó Ñóäó Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì âûñ-
øåå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâîñóäèå, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îáåñ-
ïå÷åíèå âåðõîâåíñòâà Êîíñòèòóöèè.

Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî ïîäñóäíûì åìó
äåëàì.

Ïîëíîìî÷èÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ïðåäóñìîòðåíû Êîíñòèòó-
öèåé ñòðàíû è Çàêîíîì “Î Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå”.

Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè îñóùåñòâ-
ëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

1. Ïðîèçâîäñòâî Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà;
2. Îñîáîå ïðîèçâîäñòâî Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà.

Ïðàâîñóäèå â Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãðàæäàíñêèì è óãîëîâíûì ñóäîïðîèçâîäñòâîì, à òàêæå äðóãèìè,
ïðåäóñìîòðåííûìè çàêîíîì ôîðìàìè.

Çàäà÷åé ñóäîïðîèçâîäñòâà ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì è ýêîíîìè-
÷åñêèì ñïîðàì ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì ïðèçíàíèÿ â ñóäå èõ ïðàâ è èíòåðåñîâ, çàêðåïëåííûõ â
Êîíñòèòóöèè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, çàêîíàõ è äðóãèõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ.

Çàäà÷åé ñóäîïðîèçâîäñòâà ïî óãîëîâíûì äåëàì ÿâëÿåòñÿ
çàùèòà ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãà-
òåëüñòâ; îïåðàòèâíîå ðàñêðûòèå ïðåñòóïëåíèÿ; âñåñòîðîííåå, ïîë-

Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
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íîå è îáúåêòèâíîå ðàññëåäîâàíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ
óãîëîâíûì ïðåñëåäîâàíèåì; èçîáëà÷åíèå è ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèå; îñóùåñòâëåíèå
ïðàâîñóäèÿ ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ âèíû, íàçíà÷åíèå íàêàçàíèÿ ëè-
öàì, ñîâåðøèâøèì ïðåñòóïëåíèÿ è îïðàâäàíèå íåâèííûõ ëèö.

Ñóäû ïðè ðàññìîòðåíèè ãðàæäàíñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñïîðîâ
ðóêîâîäñòâóþòñÿ íîðìàìè ÃÏÊ, ïðè ðàññìîòðåíèè óãîëîâíûõ äåë -
ïðåäïèñàíèÿìè ÓÏÊ, à ïðè àäìèíèñòðàòèâíûõ ñïîðàõ - íîðìàìè
Êîäåêñà îá Àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Âñå ñóäû âûíîñÿò ðåøåíèÿ, ïðèãîâîðû, îïðåäåëåíèÿ è ïîñ-
òàíîâëåíèÿ îò èìåíè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ïî äåéñòâóþùåìó ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, èòîãî-
âûå ðåøåíèÿ ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû â
àïåëëÿöèîííîì è êàññàöèîííîì ïîðÿäêå, à òàêæå â ïîðÿäêå  äîïî-
ëíèòåëüíîé êàññàöèè.

Ñîãëàñíî ãðàæäàíñêî-ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðî-
èçâîäñòâî ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ýòàïû:

1. Ïðåäúÿâëåíèå èñêà, îáåñïå÷åíèå è ïîäãîòîâêà äåëà ê
ñóäåáíîìó ðàçáèðàòåëüñòâó;

2. Ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî â ñóäå ïåðâîé èíñòàíöèè;
3. Ïðîèçâîäñòâî â ñóäå àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè;
4. Ïðîèçâîäñòâî â ñóäå êàññàöèîííîé èíñòàíöèè;
5. Ïðîèçâîäñòâî â ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíîé êàññàöèè;
6. Ïðîèçâîäñòâî ïî ïåðåñìîòðó ïî âíîâü îòêðûâøèìñÿ   îáñ-

òîÿòåëüñòâàì ñóäåáíûõ àêòîâ, âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó;
7. Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî.
Â ñòàòüå 34 ÃÏÊ ÀÐ óêàçàíî, ÷òî  äåëà, ïîäâåäîìñòâåííûå ñó-

äàì, ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî ïåðâîé èíñòàíöèè ðàéîííûìè (ãîðî-
äñêèìè) ñóäàìè, ìåñòíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè ñóäàìè, ýêîíîìè÷åñêèì
ñóäîì ïî ñïîðàì, âîçíèêàþùèì èç ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ.

Èòîãîâûé àêò ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè âûíîñèòñÿ â ôîðìå ðåøå-
íèÿ îò èìåíè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. Íåîáæàëîâàííîå ðå-
øåíèå ñóäà âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ïî èñòå÷åíèþ 1 ìåñÿöà ñî
äíÿ åãî âûíåñåíèÿ.

Ðåøåíèå ñóäà äîëæíî áûòü çàêîííûì è îáîñíîâàííûì íà îñ-
íîâå óñòàíîâëåííûõ, äåéñòâèòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ïî äåëó, èñ-
ñëåäîâàííûõ íà ñóäåáíîì çàñåäàíèè. Íå âñòóïèâøèå â çàêîííóþ
ñèëó ðåøåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ, ïðèíÿòûå ñóäàìè ïåðâîé èíñòàíöèè

Ìóñåèá  ÃóñåéíîâÌóñåèá  ÃóñåéíîâÌóñåèá  ÃóñåéíîâÌóñåèá  ÃóñåéíîâÌóñåèá  Ãóñåéíîâ
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Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â àïåëëÿ-
öèîííîì ïîðÿäêå.

Â ñòàòüå 358 ÃÏÊ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè óêàçàíû ñóäû,
ðàññìàòðèâàþùèå äåëà â àïåëëÿöèîííîì ïîðÿäêå. Â ñòàòüå 358
ÃÏÊ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè óêàçàíû ñóäû, ðàññìàòðèâà-
þùèå äåëà â àïåëëÿöèîííîì ïîðÿäêå. Òàê, ðåøåíèå ñóäà ïåðâîé
èíñòàíöèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â àïåëëÿöèîííîì ïîðÿäêå â
ñëåäóþùèõ ñóäàõ:

1. Ðåøåíèå ðàéîííûõ ñóäîâ – â Àïåëëÿöèîííîì Ñóäå;
2. Ðåøåíèå ìåñòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóäîâ è ñóäîâ ïî ýêîíî-

ìè÷åñêèì ñïîðàì, âîçíèêàþùèì èç ìåæäóíàðîäíûõ äîãî-
âîðîâ – â Àïåëëÿöèîííîì Ýêîíîìè÷åñêîì Ñóäå;

3. Ðåøåíèå ðàéîííûõ ñóäîâ Íàõè÷åâàíñêîé Àâòîíîìíîé Ðåñ-
ïóáëèêè – â àïåëëÿöèîííîé êîëëåãèè ïî ãðàæäàíñêèì äå-
ëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà Íàõè÷åâàíñêîé Àâòîíîìíîé Ðåñïóá-
ëèêè:

Ñóä àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè ïðè ïåðåñìîòðå äåëà ïî ñóùå-
ñòâó ïðèíèìàåò àêò, òàêæå èìåíóåìûé ðåøåíèåì, êîòîðûé âûíî-
ñèòñÿ îò èìåíè Àïåëëÿöèîííîãî Ñóäà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóá-
ëèêè è âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îãëàøåíèÿ.

Çàêîíîäàòåëåì ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ïîñëå âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ
â çàêîííóþ ñèëó ñòîðîíû è äðóãèå ëèöà, ó÷àñòâóþùèå â äåëå, à
òàêæå èõ ïðàâîïðååìíèêè, íå ìîãóò âíîâü çàÿâëÿòü â ñóäå òå æå
èñêîâûå òðåáîâàíèÿ, ïî òåì æå îñíîâàíèÿì, à òàêæå îñïàðèâàòü â
äðóãîì ïðîöåññå óñòàíîâëåííûå ñóäîì ôàêòû è ïðàâîîòíîøåíèÿ.

Îäíàêî ïðèðîäà íåêîòîðûõ ïðàâîîòíîøåíèé (íàïðèìåð: ñå-
ìåéíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ) ïðåäïèñûâàåò èñêëþ÷åíèÿ. Òàê, ïî âñòó-
ïèâøåìó â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèþ ñóäà îá îòêàçå â óäîâëåòâî-
ðåíèè èñêà î ðàçâîäå ñòîðîíû ìîãóò âíîâü îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ ïðå-
æíèì èñêîì î ðàçâîäå. Ñóä èìååò ïðàâî óäîâëåòâîðèòü èñê è âû-
íåñòè íîâîå ðåøåíèå. Ñòàòüÿ 66 ÓÏÊ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè
ïðåäïèñûâàåò ñóäû, îñóùåñòâëÿþùèå  óãîëîâíîå ñóäîïðîèç-
âîäñòâî:

1. Ðàéîííûå (ãîðîäñêèå) ñóäû;
2. Âîåííûå ñóäû;
3. Ñóä ïî äåëàì î òÿæêèõ ïðå- ñòóïëåíèÿõ;
4. Âîåííûé Ñóä ïî äåëàì î òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ;

Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÇàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
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5. Âåðõîâíûé Ñóä Íàõè÷åâàíñêîé Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè;
6. Àïåëëÿöèîííûé Ñóä;
7. Âåðõîâíûé Ñóä Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 347-356 ÓÏÊ ÀÐ, ñóä ïåðâîé èíñ-

òàíöèè ïðè ðàññìîòðåíèè óãîëîâíîãî äåëà âûíîñèò ïðèãîâîð èëè
îïðåäåëåíèå îò èìåíè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. Ïðèãîâîð
ìîæåò áûòü êàê îáâèíèòåëüíûì, òàê è îïðàâäàòåëüíûì, íî äîëæåí
áûòü çàêîííûì è îáîñíîâàííûì.

Ïðèãîâîð ñóäà ïðèçíàåòñÿ çàêîííûì, åñëè îí âûíåñåí ñ ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé Êîíñòèòóöèè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, óãî-
ëîâíîãî è óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äðóãèõ çà-
êîíîâ è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ  àêòîâ.

Ïðèãîâîð ïðèçíàåòñÿ îáîñíîâàííûì, åñëè âûâîäû ñóäà îñíî-
âàíû òîëüêî íà äîêàçàòåëüñòâàõ, èññëåäîâàííûõ â ñóäåáíîì
ñëåäñòâèè; åñëè ýòè äîêàçàòåëüñòâà äîñòàòî÷íû äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ; åñëè îáñòîÿòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûå ñóäîì, ñîîòâåòñòâóþò
èññëåäîâàííûì äîêàçàòåëüñòâàì. Ñîãëàñíî óãîëîâíî-ïðîöåññóàëü-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðîèçâîäñòâî ïî óãîëîâíûì äåëàì äåëèòñÿ
íà ñëåäóþùèå ýòàïû:

1. Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíûõ äåë, ìàòå-
ðèàëîâ ïî óïðîùåííîìó äîñóäåáíîìó ïðîèçâîäñòâó è æà-
ëîá â ïîðÿäêå ÷àñòíîãî îáâèíåíèÿ;

2. Ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî;
3. Âûíåñåíèå èòîãîâîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;
4. Ïðîèçâîäñòâî â ñóäå àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè;
5. Ïðîèçâîäñòâî â ñóäå êàññàöèîííîé èíñòàíöèè;
6. Ïðîèçâîäñòâî ïî ïåðåñìîòðó â ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíîé

êàññàöèè ïðèãîâîðîâ è ïîñòàíîâëåíèé ñóäîâ;
7. Ïðîèçâîäñòâî â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
8. Îñîáûå ïðîèçâîäñòâà.

Íà ïðèãîâîðû èëè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè ìî-
æåò áûòü ïîäàíà àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà èëè ïðîòåñò â ñóä àïåë-
ëÿöèîííîé èíñòàíöèè.

Â ñòàòüå 381 ÓÏÊ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè óêàçàíû ñóäû,
â êîòîðûå ïîäàåòñÿ àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà èëè ïðîòåñò:

1. Êîëëåãèÿ ïî óãîëîâíûì äåëàì è äåëàì îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Àïåëëÿöèîííîãî Ñóäà;
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2. Êîëëåãèÿ ïî äåëàì âîåííûõ ñóäîâ Àïåëëÿöèîííîãî Ñóäà;
3. Êîëëåãèÿ ïî óãîëîâíûì äåëàì è äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðàâîíàðóøåíèÿõ Âåðõîâíîãî Ñóäà Íàõè÷åâàíñêîé Àâòîíîì-
íîé Ðåñïóáëèêè.

Àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà èëè àïåëëÿöèîííûé ïðîòåñò ïîäàåòñÿ
÷åðåç ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè, âûíåñøèé ïðèãîâîð èëè ïîñòàíîâëå-
íèå.

Ñðîê ïîäà÷è àïåëëÿöèîííîé æàëîáû èëè àïåëëÿöèîííîãî ïðî-
òåñòà ñîñòàâëÿåò 20 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ êîïèè ïðèãîâîðà èëè
ïîñòàíîâëåíèÿ. Åñëè çà ýòîò ñðîê íå ïîäàåòñÿ æàëîáà, ïðèãîâîð
ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó.

Ñóä àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ
àïåëëÿöèîííîé æàëîáû èëè ïðîòåñòà âïðàâå âûíåñòè íîâûé ïðè-
ãîâîð ëèáî ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðûå âñòóïàþò â çàêîííóþ ñèëó ñ
ìîìåíòà îãëàøåíèÿ. Ïî ïðèãîâîðàì è ïîñòàíîâëåíèÿì ñóäà àïåë-
ëÿöèîííîé èíñòàíöèè ìîæíî ïîäàòü êàññàöèîííóþ æàëîáó ëèáî
êàññàöèîííûé ïðîòåñò â ñóä êàññàöèîííîé èíñòàíöèè.

Êàññàöèîííàÿ æàëîáà èëè êàññàöèîííûé ïðîòåñò ïîäàåòñÿ ÷å-
ðåç ñóä àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîëó-
÷åíèÿ èòîãîâîãî àïåëëÿöèîííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïî äåëó.

Âåðõîâíûé Ñóä Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè ÿâëÿåòñÿ ñóäîì
êàññàöèîííîé èíñòàíöèè, êîòîðàÿ, ðàññìàòðèâàÿ ïî ñóùåñòâó êàñ-
ñàöèîííóþ æàëîáó èëè êàññàöèîííûé ïðîòåñò, ïðîâåðÿåò ïðàâèëü-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ óãîëîâíûõ è ãðàæäàíñêèõ íîðì.

Îäíà èç êîëëåãèé Âåðõîâíîãî Ñóäà, ñîñòàÿùàÿ èç òðåõ è áîëåå
ñóäåé, âûíîñèò ïîñòàíîâëåíèå áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Ïîñòàíîâ-
ëåíèå êàññàöèîííîé èíñòàíöèè âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ, ïðîòåñòà èëè æàëîáû â ïîðÿäêå
äîïîëíèòåëüíîé êàññàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèãîâîðû êàññàöèîí-
íîé èíñòàíöèè ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû â ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíîé
êàññàöèè.

Ïðåäñòàâëåíèå, ïðîòåñò èëè æàëîáà â ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíîé
êàññàöèè ïî óãîëîâíîìó è ãðàæäàíñêîìó ñóäîïðîèçâîäñòâó ïðèíè-
ìàþòñÿ Ïëåíóìîì Âåðõîâíîãî Ñóäà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ïîäïèñûâàþòñÿ
Ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîãî Ñóäà è íàïðàâëÿåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâó-
þùèì â äåëå.

Ïðè âûíåñåíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
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ïðåäñòàâëåíèÿ, ïðîòåñòà èëè æàëîáû â ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíîé
êàññàöèè, Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäà íå âïðàâå óñòàíàâëèâàòü èëè
ñ÷èòàòü äîêàçàííûìè ôàêòû, êîòîðûå íå áûëè ïðåäìåòîì ñóäåá-
íîãî ðàçáèðàòåëüñòâà â ñóäå ïåðâîé è àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèé.

Ïðåäñòàâëåíèå, ïðîòåñò èëè æàëîáà â ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíîé
êàññàöèè ïðèíîñÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì äëÿ
ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè ïðèìåíåíèÿ íîðì ìàòåðèàëüíîãî è ïðî-
öåññóàëüíîãî ïðàâà.

Ïðåäñòàâëåíèå, ïðîòåñò èëè æàëîáà â ïîðÿäêå äîïîëíèòåëüíîé
êàññàöèè ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû òîëüêî â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñî
äíÿ âûíåñåíèÿ îñïàðèâàåìîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà êàññàöèîííîé
èíñòàíöèè.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ïî êîíêðåòíîìó äåëó
ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíûì è îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò.

Âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå, îïðåäåëåíèå, ïîñòà-
íîâëåíèå, ïðèêàç ñóäà ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, à òàêæå ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö è ïîäëåæàò íåóêîñíèòåëüíîìó èñïîëíå-
íèþ íà âñåé òåððèòîðèè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

Íåèñïîëíåíèå ñóäåáíîãî àêòà, à ðàâíî èíîå ïðîÿâëåíèå íåóâà-
æåíèÿ ê ñóäó âëå÷åò çà ñîáîé ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì
óãîëîâíóþ  îòâåòñòâåííîñòü.

Èñïîëíåíèå èòîãîâûõ ñóäåáíûõ ïîñòàíîâëåíèé îñóùåñòâëÿþò
ñóäåáíûå íàäçèðàòåëè è ñóäåáíûå èñïîëíèòåëè.

Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè ñóäåáíûõ íàäçèðàòåëåé è ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ Çàêîíîì “Î ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëÿõ
è ñóäåáíûõ íàäçèðàòåëÿõ”, ïðèíÿòûì 28 äåêàáðÿ 1999 ãîäà.

Ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî íàä ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñó-
äåáíûõ íàäçèðàòåëåé è ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ïðîâîäèò Ìèíè-
ñòåðñòâî Þñòèöèè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñóäåáíûõ íàäçèðàòåëåé è ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Êîíñòèòóöèîí-
íîãî Ñóäà, Âåðõîâíîãî Ñóäà, Ýêîíîìè÷åñêîãî Ñóäà Àçåðáàéäæàí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè.

Óêàçàíèÿ ñóäåáíûõ íàäçèðàòåëåé è ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ïðè
èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
âñåõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.
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14 èþëÿ 2000 ãîäà áûë ïðèíÿò “Êîäåêñ èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé”,
êîòîðûì óðåãóëèðîâàí âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ èñïîëíåíèåì íàêàçàíèÿ,
ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ è äð.
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56

Museib Huseinov

Richter des Obersten Gerichtshofs von Aserbaidschan

Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft

nach aserbaidschanischem Recht

Das XX. Jahrhundert war für die zivilisierte Menschheit sowohl das Jahr-
hundert der globalen Erschütterungen und Kriege als auch des Progres-
ses in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, darunter
auch im Staatsaufbau.

Das aserbaidschanische Volk musste im vorigen Jahrhundert einen
schwierigen Weg durchmachen. Anfang des Jahrhunderts (nämlich am
28. Mai 1918) erklärte das aserbaidschanische Volk seine Staatsunab-
hängigkeit. Aber aus außenpolitischen Gründen, aber auch, weil sich an
den Grenzen des jungen aserbaidschanischen Staates ein Riesenmonster
-  der Bolschewismus gebildet hatte, fiel die Aserbaidschanische De-
mokratische Republik, nachdem diese lediglich 23 Monate existiert hatte.
Anschließend wurde die gesetzliche Macht in der Republik von bolsche-
wistischen Truppen enteignet.

In über 70 Jahren baute das in die „sowjetische sozialistische“ Republik
umgewandelte Aserbaidschan sein Staatswesen aufgrund der Prinzipien
der Proletariatsdiktatur auf.

Und erst 1991 erklärte Aserbaidschan mit dem Zerfall der Sowjetunion
und zusammen mit anderen ehemaligen Sowjetrepubliken seine Sou-
veränität und erkannte sich als Rechtsnachfolger der Aserbaidschanischen
Demokratischen Republik an.

Die Wiederherstellung der Staatlichkeit verlief in Aserbaidschan unter
schweren Bedingungen, sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Lan-
des.

1993 wurde – in  Zusammenarbeit mit vielen internationalen Organisa-
tionen – in Aserbaidschan eine wissenschaftlich begründete Bewegung
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zum Aufbau der Grundlagen eines Demokratischen Rechtsstaates
angefangen.

Als erster wichtiger Schritt in dieser Hinsicht gilt die Verabschiedung
am 12. November 1995 der ersten Verfassung des unabhängigen aserbaid-
schanischen Staates. In dieser wird die Aserbaidschanische Republik für
einen demokratischen, rechtlichen, weltlichen und unitaren Staat erklärt.
Laut Verfassung ist das Prinzip der Gewaltenteilung Grundsatz für den
Staatsaufbau. Dem Artikel 7 der Aserbeaidschanschen Verfassung ent-
nimmt man, dass die Staatsmacht aus der Legislative, Exekutive und Ju-
dikative besteht. Diese sind wechselwirkend  gemäß Verfassungsvorschrif-
ten und unabhängig im Rahmen ihrer Befugnisse.

Die Aufgabe der Gerichtsorgane ist maßgebend im System der Ge-
waltenteilung und spielt dabei eine Schiedsrichterrolle zwischen der Legis-
lative und Exekutive.

Laut aserbaidschanischer Verfassung wird die Justiz in Aserbaidschan
nur durch Gerichte ausgeübt.

Die Judikative wird durch die verfassungs-, zivil- und strafrechtlichen
Gerichtsverfahren sowie durch andere gesetzlich vorgesehene Formen
verwirklicht.

Die Judikative wird durch das Verfassungsgericht, den Obersten
Gerichtshof, das Appellations- und Wirtschaftsgerichte sowie allgemeine
und Spezialgerichte Aserbaidschans vollzogen.

Das Ziel der in Aserbaidschan durchgeführten Gerichtsreform bestand
darin, ein solches System aufzubauen, damit Gleichberechtigung aller vor
dem Gesetz und Gericht sowie die richterliche Unabhängigkeit gewährleistet
werden. Eine große Bedeutung bei der Gerichtsreform spielte das Gesetz
„über Gerichte und Richter“ und das Gesetz „über das Verfassungsgericht“.
In Folge dessen wurde das früher bestehende Gerichtssystem vollständig
durch das neue dreistufige Gerichtssystem ersetzt. Diese sind: erst-
instanzliche,  Appellations- und Kassationsgerichte.

Der Vorrang dieses neuen dreistufigen Gerichtssystems gegenüber dem
alten besteht darin, dass bei der Sacherörterung im erstinstanzlichen Gericht
gemachte tatsächliche oder rechtliche Fehler vollständig und objektiv bei
der Überprüfung im Appellations- oder Kassationsgericht verbessert werden
können. Rechtskräftige Gerichtsentscheidungen sind - wie auch gesetzlich
vorgesehen – unabdingbar, rechtzeitig und genau von allen natürlichen
und juristischen Personen auf dem gesamten Territorium Aserbaidschans
zu vollstrecken. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Vertrauens- und

Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft
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Verehrungsbildung gegenüber dem bestehenden Gerichtssystem. Das Ge-
richtssystem Aserbaidschans stellt laut Verfassung eine Gesamtheit von
Gerichtsinstanzen dar, die im ganzen Lande bestehen und die Organisa-
tion und Funktionierung von Justizorganen verwirklichen.

Laut  Artikel 19 des „Gesetzes über Gerichte und Richter“ wird die Ju-
dikative in Aserbaidschan durch folgende Gerichte vollzogen:

1. Stadt- und Rayongerichte;
2. Militärgerichte;
3. Gericht Aserbaidschans über besonders schwere Strafsachen;
4. Militärgericht Aserbaidschans über besonders schwere Straf-

sachen;
5. Örtliche Wirtschaftsgerichte;
6. Wirtschaftsgericht Aserbaidschans bei Streitigkeiten über völker-

rechtliche Verträge;
7. Oberster Gerichtshof der Nachitschevanschen Autonomen Repu-

blik (NAA);
8. Appellationsgericht  Aserbaidschans;
9. Wirtschaftsgericht Aserbaidschans;

10. Oberster Gerichtshof Aserbaidschans.

Einen selbständigen Platz im Gerichtssystem Aserbaidschans nimmt
das aserische Verfassungsgericht ein. Dieses trifft Entscheidungen über
die ihm zuständigen Fragen. Die Befugnisse des Verfassungsgerichts sind
in der Verfassung und im Gesetz „Über das Verfassungsgericht“ berück-
sichtigt.

Das Verfassungsgericht stellt ein Organ dar, das die oberste Ver-
fassungsrechtsprechung verwirklicht, deren Ziel darin besteht, den Vor-
rang der aserischen Verfassung zu gewährleisten. Das aserische Ver-
fassungsgericht führt seine Tätigkeit  durch folgende  Methoden aus:

1. Verfahren des Verfassungsgerichts;
2. Sonderverfahren des Verfassungsgerichts.

Die aserbaidschanische Judikative wird durch zivil- und strafrechtliche
Gerichtsverfahren, aber auch andere gesetzlich vorgesehene Formen
durchgeführt.

Die Aufgabe des Gerichtsverfahrens über zivilrechtliche Sachen und
wirtschaftliche Streitigkeiten besteht darin, den natürlichen und juristischen
Personen die Anerkennung vor Gericht ihre Rechte und Interessen zu

Museib Huseinov
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gewährleisten, die in der aserischen Verfassung, Gesetzen sowie anderen
normativen Rechtsakten festgesetzt sind.

Die Aufgabe des Gerichtsverfahrens über strafrechtliche Sachen  be-
steht darin, Bürger und Gesellschaft im ganzen vor den Verbrechen zu
schützen, diese allumfassend vollständig und objektiv zu ermitteln, alle
Tatsachen aufzudecken, die mit der Strafverfolgung zusammenhängen,
Personen zur strafrechtlichen Haftung zu ziehen und diejenigen zu entlar-
ven, die Verbrechen begingen, Justiz auszuüben, um die Schuld fest-
zustellen, Schuldurteile zu fällen, sowie Unschuldige freizusprechen.

Gerichte, die dem Gerichtssystem angehören, verwenden bei der Justiz-
ausübung Vorschriften der bestehenden Prozessordnungen. Gerichte
verwenden bei zivil- und wirtschaftsrechtlichen Sachen Vorschriften der
ZPO, bei den Strafsachen die der StPO und bei den Verwaltungsordnungs-
widrigkeiten die des Verwaltungsordnungswidrigkeitengesetzes. Alle
Entscheidungen, Urteile, Beschlüsse, Erlasse und Auslegungen werden
von Gerichten im Namen der aserbaidschanischen Republik getroffen. Alle
Entscheidungen, die rechtskräftig laut der bestehenden aserischen Ge-
setzgebung werden, müssen  unabdingbar, rechtzeitig und genau in
Aserbaidschan von allen natürlichen und juristischen Personen vollzogen
werden. Nach der bestehenden Prozessordung werden zivilrechtliche
Verfahren in folgende Etappen aufgeteilt:

1. Erhebung der Klage, Gewährleistung und Vorbereitung der Sache
zur Gerichtsverhandlung;

2. Gerichtsverhandlung im erstinstanzlichen Gericht;
3. Verfahren im Appellationsgericht;
4. Verfahren im Kassationsgericht;
5. Verfahren auf dem zusätzlichen Kassationsweg;
6. Verfahren zur Überprüfung von rechtskräftigen Gerichtsakten we-

gen neu festgestellter Tatsachen;
7. Vollstreckungsverfahren.

Laut Artikel 34 der aserischen ZPO werden die den Gerichten unter-
geordneten Sachen erstinstanzlich  sowie die aus den völkerrechtlichen
Verträgen hervorgehenden Streitigkeiten von den Stadt- bzw. Rayon-,
lokalen Wirtschaftsgerichten erörtert .

Der Schlussakt des erstinstanzlichen Gerichts wird in Form einer Ent-
scheidung zusammengefasst und im Namen der Aserbaidschanischen

Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft



60

Republik  verkündet. Wird eine Gerichtsentscheidung nicht angefochten,
so wird diese rechtskräftig einen Monat nach der Verkündung.

Die Gerichtsentscheidung sollte stets gesetzmäßig und begründet sein,
gestützt auf den wahren Sachverhalt, der bei der Gerichtsverhandlung
erörtert wurde. Keine rechtskräftigen Entscheidungen und Beschlüsse, die
von einem erstinstanzlichen aserischen Gericht getroffen wurden, können
auf dem Berufungsweg angefochten werden.

Im Artikel 358 der aserischen ZPO sind alle Gerichte aufgeführt, die die
Sachen auf dem Appellationsweg verhandeln. Die Entscheidungen der
erstinstanzlichen Gerichte können in folgenden Gerichten auf dem Be-
rufungsweg angefochten werden:

1. Entscheidungen der Rayongerichte –  im aserischen Appellations-
gericht;

2. Entscheidungen der lokalen Wirtschaftgerichte und Gerichte über
die wirtschaftlichen Streitigkeiten, die aus den völkerrechtlichen
Verträgen entstanden sind – im aserischen Wirtschaftsappella-
tionsgericht;

3. Entscheidungen der Rayongerichte der NAA – beim zivilrechtlichen
Appellationskollegium der NAA.

Das Appellationsgericht trifft nach einer gründlichen Sachverhandlung
eine Entscheidung im Namen des Appellationsgerichts der aserischen Re-
publik. Diese wird rechtskräftig mit der Urteilsverkündung.

Rechtskräftige erstinstanzliche Gerichtsentscheidungen sowie der
Berufungsgerichte sind rechtzeitig sowohl von den natürlichen als auch
den juristischen Personen zu vollziehen.

Eine Unterlassung der Vollstreckung von rechtskräftigen Gerichtsent-
scheidungen kann eine Haftung zu Folge haben, die laut aserischer Ge-
setzgebung vorgesehen ist.

Außerdem schreibt der Gesetzgeber vor, dass nach dem Inkrafttreten
der Gerichtsentscheidungen  Parteien und andere am Prozess beteiligte
Personen sowie deren Nachfolger aufgrund derselben Begründungen kei-
ne gleichen Klageforderungen mehr stellen dürfen. Außerdem dürfen diese
keine vom Gericht festgestellten Tatsachen und Rechtsverhältnisse
anzweifeln.

Die Natur mancher Rechtsverhältnisse (z.B. im Familienrecht) lässt eine
Ausnahme bilden so, dass selbst bei rechtskräftigen Gerichtsent-
scheidungen über die Ablehnung bezüglich der Ehescheidungsklage die
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Parteien sich erneut mit der gleichen Klage an das Gericht wenden dürfen,
und das Gericht kann dann – der Klage stattgebend – eine der ersten
widersprechende Entscheidung treffen. Im Artikel 66 der aserischen StPO
sind alle Gerichte aufgeführt, die die strafrechtlichen Verfahren erörtern.
Diese sind:

1. Stadt- und Rayongerichte;
2. Militärgerichte;
3. Gericht Aserbaidschans über besonders schwere Strafsachen;
4. Militärgericht Aserbaidschans über besonders schwere Strafsachen;
5. Oberster Gerichtshof der Nachitschevanschen Autonomen Re-

publik;
6. Appellationsgericht  Aserbaidschans;
7. Oberster Gerichtshof Aserbaidschans.

Laut Artikel 347-356 der aserischen StPO wird vom erstinstanzlichen
Gericht nach der Erörterung einer Strafsache ein Urteil oder ein Beschluss
im Namen der aserischen Republik gefällt, ob es nun ein Schuldurteil oder
ein Freispruch ist.

Das Gerichtsurteil muss gesetzmäßig und begründet sein. Dieses ist
für gesetzlich zu erklären, wenn es unter Berücksichtigung von aserischen
Verfassungsvorschriften, StGB, StPO, sowie anderen Gesetzbüchern und
normativen Rechtsakten gefällt wurde.

Das Gerichtsurteil wird nur für begründet gehalten, wenn die Schluss-
folgerung des Gerichts auf  Beweisen beruht, die bei der Gerichtsver-
handlung untersucht wurden, wenn diese Beweise ausreichend zur Ent-
scheidungsfindung waren und wenn vom Gericht festgestellte Tatsachen
den ermittelten Beweisen entsprachen. Laut StPO wird das strafrechtliche
Verfahren in folgende Etappen geteilt:

1. Voruntersuchung von Strafsachen sowie von Unterlagen über die
vereinfachten vorgerichtlichen Verfahren und Klagen auf dem
privaten Klageweg;

2. Gerichtsverhandlung;
3. Endgültige Urteilsfällung;
4. Gerichtsverfahren im Appellationsgericht;
5. Gerichtsverfahren im Kassationsgericht;
6. Verfahren zur Überprüfung auf dem zusätzlichen Kassationsweg

von Gerichtsurteilen und  Beschlüssen;
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7. Verfahren über Minderjährige;
8. Sonderverfahren.

Das erstinstanzliche Gerichtsurteil wird rechtskräftig zwanzig Tage nach
der Urteilsverkündung. Solange kann Berufung oder Widerspruch im
Appellationsgericht eingelegt werden.

Gegen Urteile und Beschlüsse der ersten Gerichtsinstanz können
Appellationsbeschwerde oder Widerspruch im Appellationsgericht eingelegt
werden.

Im Artikel 381 der aserischen StPO sind alle Gerichte angegeben, wo
Appellationsbeschwerde oder -widerspruch eingelegt werden kann:

1. Kollegium für strafrechtliche Sachen und Sachen der Verwaltungs-
ordnungswidrigkeiten des aserischen Appellationsgerichts;

2. Kollegium für Militärsachen des aserischen Appellationsgerichts;
3. Kollegium für strafrechtliche und Verwaltungsordnungswidrigkeiten

des OGH der NAA.

Appellationsbeschwerde oder -widerspruch werden über die erste
Gerichtsinstanz eingereicht, in der das Urteil gefällt wurde. Die Frist beläuft
sich dabei auf zwanzig Tage nach der Aushändigung einer Urteils- bzw.
Beschlusskopie.

Das  Appellationsgericht ist befugt – nach der Erörterung der  Appel-
lationsbeschwerde oder -widerspruchs – ein neues Urteil oder neuen Be-
schluss zu fällen, die mit der Verkündung rechtskräftig werden. Über diese
kann man eine Kassationsbeschwerde oder Widerspruch im Kassations-
gericht einlegen.

Kassationsbeschwerde oder -widerspruch können über die Appel-
lationsinstanz binnen 3 Monaten nach der Urteilsverkündung auf dem
Appellationswege eingelegt werden.

Der Oberste Gerichthof  Aserbaidschans (OGHA) stellt eine Kassa-
tionsinstanz dar.

Auf dem Kassationsweg wird Kassationsbeschwerde oder –wi-
derspruch gründlich erörtert und die Richtigkeit der angewandten zivil- und
strafrechtlichen Gesetzesvorschriften überprüft. Auf dem Kassationsweg
wird von einem der Kollegien des OGHA ein Beschluss von 3 und mehr
Richtern durch eine Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen gefasst
und unterschrieben. Dieser Beschluss wird rechtskräftig mit der
Verkündung.
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Aufgrund der Beschwerde oder des Widerspruchs auf dem zusätz-
lichen Kassationsweg können die Beschlüsse des Kassationsgerichts über-
prüft werden.

Beschwerde oder Widerspruch auf dem zusätzlichen Kassationsweg
über die zivil- und strafrechtlichen Sachen werden dem Plenum des OGHA
vorgelegt.

Beschlüsse des Plenums des OGHA werden vom Vorsitzenden des
OGHA unterschrieben und den Beteiligten übermittelt. Bei der Beschluss-
findung über die Verhandlungsergebnisse des Widerspruchs oder Urteils
auf dem zusätzlichen Kassationsweg ist das Plenum des OGHA nicht be-
fugt, Tatsachen, die kein Streitgegenstand bei der Gerichtsverhandlung
der ersten und zweiten Gerichtsinstanzen waren, festzustellen oder für
bewiesen zu halten.

Widerspruch oder Beschwerde werden auf dem zusätzlichen Kas-
sationsweg ausschließlich aus rechtlichen Gründen zur Überprüfung der
Richtigkeit der angewandten materiellen und prozessualen Rechts-
vorschriften eingelegt.

Widerspruch oder Beschwerde werden auf dem zusätzlichen Kas-
sationsweg nur binnen 12 (zwölf) Monaten nach der Urteilsverkündung
durch die Kassationsinstanz eingereicht.

Der Plenumsbeschluss des OGHA über die konkrete Sache ist end-
gültig und unterliegt keiner Anfechtung.

Entscheidungen werden von allen Gerichten im Namen Aserbaidscha-
ns getroffen, deren Vollstreckung ist unabdingbar. Rechtskräftige Urteile,
Entscheidungen, Beschlüsse, Verordnungen, Erlasse sind unabdingbar
für alle staatlichen Institutionen, Behörden der kommunalen Selbstverwal-
tung, deren Amtsträger, Gesellschaftsverbände, politischen Parteien,
Gewerkschaften, deren Amtsträger, natürlichen und juristischen Personen
und unterliegen einer unverzüglichen Vollstreckung auf dem ganzen
Territorium des Landes.

Eine Nichterfüllung des Gerichtsaktes sowie eine Nichtbeachtung ge-
genüber dem Gericht sind gesetzlich strafbar.

Eine Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen wird von Gerichts-
aufsehern und –vollziehern durchgeführt. Ihre Tätigkeitsordnung wird durch
das am 28.12.1999 verabschiedete Gesetz „Über Gerichtsaufseher bzw.
–vollzieher“ geregelt.

Eine methodologische Leitung und Aufsicht der Tätigkeit von Gerichts-
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vollziehern wird vom aserischen Justizministerium geregelt ,ausgenommen
Gerichtsvollzieher des Verfassungsgerichts, des OGHA und des Wirt-
schaftgerichts.

Anordnungen der Gerichtsvollzieher sind bei ihrer dienstlichen Tätigkeit
unabdingbar für alle natürlichen und juristischen Personen.

Am 14. Juli 2000 wurde das „Gesetz über Vollstreckung von Züchtig-
ung“ verabschiedet, das die Vollstreckungsfrage, Ordnung und Bedin-
gungen der Strafverbüßung regelt.
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Âîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã Ãîëàñîâñêè

Ïðåäñåäàòåëü ñóäà âòîðîé èíñòàíöèèÏðåäñåäàòåëü ñóäà âòîðîé èíñòàíöèèÏðåäñåäàòåëü ñóäà âòîðîé èíñòàíöèèÏðåäñåäàòåëü ñóäà âòîðîé èíñòàíöèèÏðåäñåäàòåëü ñóäà âòîðîé èíñòàíöèè
Ôåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè Áðåìåí

Îêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
ïî íåìåöêîìó ïðàâóïî íåìåöêîìó ïðàâóïî íåìåöêîìó ïðàâóïî íåìåöêîìó ïðàâóïî íåìåöêîìó ïðàâó

Íàñòîÿùèé äîêëàä êàñàåòñÿ ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Ê äðóãèì
îáëàñòÿì ïðàâà ÿ îáðàùàþñü ëèøü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òàì
èìåþòñÿ îñîáåííîñòè.

1. Çàêîííàÿ ñèëà1. Çàêîííàÿ ñèëà1. Çàêîííàÿ ñèëà1. Çàêîííàÿ ñèëà1. Çàêîííàÿ ñèëà

“Contra rem judicatam non audietur”  (,,Ïðîòèâ äåëà, ðåøåííîãî
ñóäîì, íå âûñëóøèâàþò”).  Ýòî ïðàâèëî îñòàâèëè íàì â íàñëåäñ-
òâî äðåâíåðèìñêèå ïðàâîâåäû.

“Êîãäà-íèáóäü äîëæåí áûòü êîíåö”, –  ãëàñèò ìóäðàÿ  íåìåöêàÿ
ïîãîâîðêà.

“Çàêîííàÿ ñèëà ñëóæèò îáùåñòâåííîìó ïîðÿäêó è ïðàâîâîé áå-
çîïàñíîñòè”.

Òàê èëè ïîõîæå íà÷èíàþòñÿ ó÷åáíèêè ïî ãðàæäàíñêîìó ïðàâó.
Íåñâåäóùèé ÷èòàòåëü ïîëàãàåò, ÷òî ýòèì âñå ñêàçàíî, è îæèäàåò
ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåé ãëàâå. Îòíþäü! Çà ýòèì ñëåäóþò ñòðàíèöû
ðàññóæäåíèé îòíîñèòåëüíî äîãìàòèêè çàêîííîé ñèëû è åå ïåðå-
ñìîòðà. Ëèøü â îäíîì áàíêå äàííûõ ïî íåìåöêîìó ïðàâó ïîä íàç-
âàíèåì “Þðèñ” íàõîäèòñÿ 384 åäèíèöû, îòíîñÿùèåñÿ ê èñêîííîìó
ïîíÿòèþ “ïðåðûâàíèå çàêîííîé ñèëû”.

Ñëåäóåò ëè äóìàòü, ÷òî ýêñïåðòû íåìåöêîãî ãðàæäàíñêî-ïðî-
öåcñóàëüíîãî ïðàâà ñî âðåìåíåì ðàçðûõëèëè ïðèíöèï, êîòîðûé
êàæåòñÿ ñòîëü æå òâåðäûì, ÷òî è ñòàëü Êðóïïà, ñòîëü æå äîëãîâå÷-
íûì, ÷òî è òðóáû ôèðìû “Ìàííåñìàíí“? Íèæå ÿ èçëîæó ïðàâèëà è
èñêëþ÷åíèÿ, êàñàþùèåñÿ çàêîííîé ñèëû è åå ïåðåñìîòðà ñîãëàñ-
íî íåìåöêîìó ïðàâó, ÷òîáû ñëóøàòåëè è ÷èòàòåëè ìîãëè ñîñòàâèòü
ñåáå ñîáñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîé ìàòåðèè.
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Âîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã Ãîëàñîâñêè

1.1. Ôîðìàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëà1.1. Ôîðìàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëà1.1. Ôîðìàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëà1.1. Ôîðìàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëà1.1. Ôîðìàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëà

Ôîðìàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëà íàñòóïàåò òîãäà, êîãäà ñóäåáíîå ðå-
øåíèå (ïðèãîâîð èëè îïðåäåëåíèå) íå ìîæåò áûòü áîëåå îáæà-
ëîâàíî (Ñò. 705 ÃÏÊ).

Ñî âñòóïëåíèåì ðåøåíèÿ â ôîðìàëüíóþ çàêîííóþ ñèëó íà÷è-
íàåòñÿ 30-ëåòíèé ñðîê äàâíîñòè (Ñò.197 1 Íî. 3 ÃÊ). Ýòî çíà÷èò,
÷òî êðåäèòîð ìîæåò ïîäîæäàòü ñ èñïîëíåíèåì âñòóïèâøåãî â çàêîí-
íóþ ñèëó ðåøåíèÿ äîëüøå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè öåëîãî ïîêî-
ëåíèÿ ëþäåé.

Ëèøü âñòóïèâøèé â çàêîííóþ ñèëó ïðèãîâîð ìîæåò ïîâëå÷ü çà
ñîáîé ìàòåðèàëüíóþ çàêîííóþ ñèëó.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. Ìàòåðèàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëàÌàòåðèàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëàÌàòåðèàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëàÌàòåðèàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëàÌàòåðèàëüíàÿ çàêîííàÿ ñèëà

Ñëåäñòâèåì ìàòåðèàëüíîé çàêîííîé ñèëû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íè
ñóä, íè ñòîðîíû ïðîöåññà â ñâîèõ îòíîøåíèÿõ äðóã ê äðóãó íå ìî-
ãóò ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå ðåøåíèå, êîòîðîå ïðèîáðåëî ôîðìà-
ëüíóþ çàêîííóþ ñèëó.

Ïðèìåð: Ê. Ïðåäúÿâèë ïðîòèâ Á. èñê î âîçìåùåíèè óáûòêà
âñëåäñòâèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Ñóä èñê íå ïðè-
íèìàåò, òàê êàê íåâîçìîæíî óñòàíîâèòü íåîáõîäèìóþ ïî ñò. 823 ÃÊ
âèíîâíîñòü Á. Îòíîñèòåëüíî îòâåòñòâåííîñòè áåç âèíû ñîãëàñíî
ñò. 7 Çàêîíà î ïðàâèëàõ óëè÷íîãî äâèæåíèÿ ñóä íè÷åãî íå ãîâîðèò.
Ìîæåò ëè Ê. âíîâü ïðåäúÿâèòü èñê?

Íåò, ïîñêîëüêó ïðàâî è æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà äåëà èäåí-
òè÷íû. Â íîâîì èñêå Ê. äîëæíî áûòü îòêàçàíî, îí íåäîïóñòèì. Ê.
ñëåäîâàëî áû ïîäàòü àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó.

Âîøåäøåå â çàêîííóþ ñèëó ïðàâîâîå ïîñëåäñòâèå ÿâëÿåòñÿ
ñâÿçûâàþùèì â íîâîì ïðîöåññå ïî òîìó æå ïðåäìåòó ñïîðà, åñëè
ýòî ïðàâîâîå ïîñëåäñòâèå òàì ïðåþäèöèàëüíî.

Ïðèìåð: Ê. ïðåäúÿâèë ïðîòèâ Á. èñê î ïðèçíàíèè çà íèì ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà íåêóþ êíèãó. Ñóä óñòàíàâëèâàåò, ÷òî Ê. ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèêîì êíèãè è óäîâëåòâîðÿåò èñê. Íà âòîðîì ïðîöåññå Ê.
ïðåäúÿâëÿåò ïðîòèâ Á. èñê î âîçìåùåíèè óáûòêà, òàê êàê êíèãà
ïîâðåæäåíà. Ìîæåò ëè Á. îñïîðèòü, ÷òî Ê. ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì?

Íåò, ïîñêîëüêó ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Ê. ÿâëÿåòñÿ ïðåþäèöè-
àëüíûì âîïðîñîì íà âòîðîì ïðîöåññå. Åñëè ñóä òîò æå, òî ýòî
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ñëåäóåò èç ñò. 318 ÃÏÊ, â ñëó÷àå æå äðóãîãî ñóäà ýòî ñëåäóåò èç ñò.
322 ÷. 1 ÃÏÊ.

Çíà÷åíèå ìàòåðèàëüíîé çàêîííîé ñèëû îãðàíè÷åíî â îáúåêòèâ-
íîì, âðåìåííîì è ñóáúåêòèâíîì ñìûñëå. ×òî ýòî çíà÷èò?

1.2.1. Îáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.1. Îáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.1. Îáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.1. Îáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.1. Îáúåêòèâíûå ãðàíèöû

Çàêîííóþ ñèëó ïðèîáðåòàåò ëèøü ïðàâîâîå ïîñëåäñòâèå (ðå-
çîëþòèâíàÿ ÷àñòü ðåøåíèÿ). Ñëåäîâàòåëüíî, çàêîííóþ ñèëó íå
ìîãóò ïðèîáðåñòè:

• Óñòàíîâëåíèå ôàêòîâ;
• Îñíîâàíèå ïðàâîïðèòÿçàíèÿ;
• Ïðåþäèöèàëüíîå ïðàâîîòíîøåíèå (èñêëþ÷åíèå: ñò. 256

ÃÏÊ);
• Âîçðàæåíèÿ (èñêëþ÷åíèå: Âçàèìíîå ïîãàøåíèå âñòðå÷íûõ

äåíåæíûõ òðåáîâàíèé, ñò. 322 ÃÏÊ).
Ïðèìåð: Ê. ïðåäúÿâèë ïðîòèâ Á. èñê î âûäà÷å êíèãè. Îí îáæà-

ëîâàë äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðîäàë êíèãó Á. è, òåì ñàìûì,  ïåðå-
äà÷ó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè èç-çà ïðåäíàìåðåííîãî îáìàíà. Ñóä ñ÷è-
òàåò îáæàëîâàíèå îáîñíîâàííûì è âûíîñèò ðåøåíèå (âñòóïàþùåå
â çàêîííóþ  ñèëó) î âîçâðàòå êíèãè Ê. Ïîçäíåå Ê. îáíàðóæèâàåò,
÷òî êíèãà ïîâðåæäåíà è òðåáóåò îò Á. âîçìåùåíèÿ óáûòêà. Ìîæåò
ëè Á. íà ïîñëåäóþùåì ïðîöåññå ñ óñïåõîì âîçðàçèòü, ÷òî âñå æå
îí ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì, òàê êàê ñóä íà ïðåäûäóùåì ïðîöåññå íåñ-
ïðàâåäëèâî ïîñ÷èòàë, ÷òî èìåë ìåñòî ïðåäíàìåðåííûé îáìàí.

Â ëèòåðàòóðå è ñóäåáíîé ïðàêòèêå òðóäíî íàéòè îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ, òàê êàê ñóä íà ïðåäûäóùåì ïðîöåññå â ðåçîëþòèâíîé ÷àñòè
ðåøåíèÿ ðåøèë î âûäà÷å êíèãè, íî íå î ñîáñòâåííèêå è íå-
äåéñòâèòåëüíîñòè äîãîâîðà î êóïëå-ïðîäàæå. Òàêèì îáðàçîì,
ìîæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ ìíåíèÿ, ÷òî îáæàëîâàíèå èç-çà ïðåäíàìå-
ðåííîãî îáìàíà íà ïðåäûäóùåì ïðîöåññå áûëî ëèøü ïðåþäèöèàëü-
íûì âîïðîñîì“ è ïîýòîìó íå ïðèîáðåëî çàêîííîé ñèëû. Íà ïðàêòèêå
òàêèõ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî èçáåæàòü,
ðàñïðîñòðàíèâ îáúåêòèâíûé îáúåì ìàòåðèàëüíîé çàêîííîé ñèëû
íà ñïîðíûå ïðåþäèöèàëüíûå âîïðîñû íà îáîèõ ïðîöåññàõ. Îäíàêî
îò ýòîãî ëåã÷å íå ñòàíåò. Áûëî áû ëó÷øå, åñëè áû Ê. íà ïðåäûäó-
ùåì ïðîöåññå ïðåäúÿâèë ïðîìåæóòî÷íûé èñê î ïðèçíàíèè ñâîåãî

Îêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
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ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà êíèãó è äàë ïîâîä ïðèçíàòü äîãîâîð î êóïëå-
ïðîäàæå íè÷òîæíûì.

1.2.2. Âðåìåííûå ãðàíèöû1.2.2. Âðåìåííûå ãðàíèöû1.2.2. Âðåìåííûå ãðàíèöû1.2.2. Âðåìåííûå ãðàíèöû1.2.2. Âðåìåííûå ãðàíèöû

Çàêîííàÿ ñèëà êàñàåòñÿ ëèøü îáñòîÿòåëüñòâ äåëà â ìîìåíò
ïîñëåäíåãî ðàçáèðàòåëüñòâà îòíîñèòåëüíî ôàêòîâ (ñò. 296à ÃÏÊ).

Ïðèìåð: Çàêîííàÿ ñèëà ðåøåíèÿ î âûïëàòå äåíåæíîãî âîçìå-
ùåíèÿ çà ïðè÷èíåííûé íåìàòåðèàëüíûé óùåðá íå èñêëþ÷àåò â
ïîñëåäóþùåì òàêîå âîçìåùåíèå èç-çà ïîñëåäóþùèõ, ðàíåå íå
èçâåñòíûõ ïîñëåäñòâèé íàðóøåíèÿ?

Ýòî òàêæå îçíà÷àåò, ÷òî â ðàìêàõ èñêà î ïðåäîòâðàùåíèè ïðè-
íóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ (ñîãëàñíî ñò. 767  ÃÏÊ) ìîãóò áûòü çàÿâ-
ëåíû ëèøü òàêèå âîçðàæåíèÿ, îñíîâàíèÿ äëÿ êîòîðûõ âîçíèêëè ïîñ-
ëå ïîñëåäíåãî óñòíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.

1.2.3. Ñóáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.3. Ñóáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.3. Ñóáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.3. Ñóáúåêòèâíûå ãðàíèöû1.2.3. Ñóáúåêòèâíûå ãðàíèöû

Ñóáúåêòèâíîå âîçäåéñòâèå çàêîííîé ñèëû èìååò ìåñòî ëèøü
ìåæäó ñòîðîíàìè ïðîöåññà (ñò. 325 ÷. I ÃÏÊ). Òàêèì îáðàçîì, ýòî
íå êàñàåòñÿ ëèö, íå ó÷àñòâóþùèõ â ïðîöåññå. Ïðîòîâîïîëîæíîå
óðåãóëèðîâàíèå áûëî áû íåñîâìåñòèìî ñ ïðèíöèïîì ïðàâà íà
ñëóøàíèå (ñò. 103 ÷. I Îñíîâíîãî çàêîíà ÔÐÃ).

Ðàñïðîñòðàíåíèå äåéñòâèÿ çàêîííîé ñèëû íà íåó÷àñòâóþùèõ
òðåòüèõ ëèö ïðîèñõîäèò â âèäå èñêëþ÷åíèÿ, â ÷àñòíîñòè:

• Íà ïðàâîïðååìíèêà ïîñëå íàõîæäåíèÿ äåëà â ñóäîïðîèç-
âîäñòâå, ñò. 325 I ÃÏÊ;

• Íà ïîäíàçíà÷åííîãî íàñëåäíèêà, ñò. 326 ÃÏÊ;
• Íà îáëàäàòåëÿ ïðàâà ïðè ïðàâå îáðàùàòüñÿ â ñóä îò ñâîåãî

èìåíè, íî â îòíîøåíèè äðóãîãî ëèöà;
• Íà îñíîâàíèè äîïîëíèòåëüíîé îòâåòñòâåííîñòè;
• Íà ïðàâîïðååìíèêà äî íàõîæäåíèÿ äåëà â ñóäîïðî-

èçâîäñòâå, ñò. 407 II ÃÏÊ;
• Ñîãëàñíî ñò. 3 ÷. 8 çàêîíà îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè.

Ïðèìåð: Ê. Ïðåäúÿâèë ïðîòèâ Á. èñê î ïðèçíàíèè ñâîåãî ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà êíèãó, êîòîðîé âëàäååò Á. Âî âðåìÿ ïðîöåññà Á.
ïðîäàåò êíèãó Õ . Äëÿ Õ. î÷åâèäíî, ÷òî Á. íå ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì
êíèãè. Îäíàêî Õ. íå ìîæåò çíàòü î ïðîöåññå Ê. ïðîòèâ Á. Ê. âûèã-

Âîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã Ãîëàñîâñêè
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ðûâàåò ïðîöåññ ïðîòèâ Á. Òåïåðü Ê. ïðåäúÿâëÿåò èñê ïðîòèâ Õ. î
âîçâðàòå åìó êíèãè. Î÷åâèäíî ëè èç-çà âñòóïèâøåãî â ñèëó ðåøåíèÿ,
âûíåñåííîãî íà ïðåäûäóùåì ïðîöåññå, íà íîâîì ïðîöåññå ïðîòèâ
Õ. ÷òî Ê. ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì?

ßñíî, ÷òî Õ, êàê âëàäåëåö êíèãè, ÿâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì Á.
(ñîãëàñíî ñò. 325 ÃÏÊ). Ñëåäóåò âûÿñíèòü, äîáðîñîâåñòíî ëè
ïðèîáðåòàë Õ. (ñîãëàñíî ñò. 325 ÃÏÊ), òàê êàê â òàêîì ñëó÷àå
çàêîííàÿ ñèëà íå ìîæåò áûòü îáðàùåíà ïðîòèâ íåãî? Ñîãëàñíî
ãîñïîäñòâóþùåìó ìíåíèþ, íà ñòîðîíå ïðàâîïðååìíèêà äîëæíà íà-
ëè÷åñòâîâàòü “äâîéíàÿ äîáðîñîâåñòíîñòü“. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî  åñëè
Õ. íè÷åãî íå çíàë î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Ê. è î ïðåäûäóùåì ïðî-
öåññå, âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó óñòàíîâëåíèå ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè Ê. íå ìîæåò áûòü îáðàùåíî ïðîòèâ íåãî. Ïîñêîëüêó Õ. çíàë,
÷òî Á. íå ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì, òî çàêîííàÿ ñèëà ïðåäûäóùåãî
ïðîöåññà äåéñòâóåò ïðîòèâ íåãî.

Ïðàâèëà â ñò. 325 ÃÏÊ òåñíî ñâÿçàíû ñî ñò. 265 ÃÏÊ, êîòîðàÿ
ðåãóëèðóåò ïîëíîìî÷èå íà âåäåíèå ïðîöåññà, åñëè ïðåäìåò ñïîðà
ïðîäàåòñÿ èëè ïåðåäàåòñÿ äðóãîìó âî âðåìÿ ïðîöåññà.

2. Ïåðåñìîòð (ïðåðûâàíèå) çàêîííîé ñèëû2. Ïåðåñìîòð (ïðåðûâàíèå) çàêîííîé ñèëû2. Ïåðåñìîòð (ïðåðûâàíèå) çàêîííîé ñèëû2. Ïåðåñìîòð (ïðåðûâàíèå) çàêîííîé ñèëû2. Ïåðåñìîòð (ïðåðûâàíèå) çàêîííîé ñèëû

Âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå áîëåå íå ìîæåò áûòü
îòìåíåíî èëè èçìåíåíî, à èìåííî äàæå òîãäà, êîãäà îíî íåïðà-
âèëüíî. Èç ýòîãî ïðèíöèïà ñóùåñòâóþò èñêëþ÷åíèÿ:

2.1. Ðåñòèòóöèÿ

Ïîñëå òîãî, êàê âñëåäñòâèå èñòå÷åíèÿ ñðîêà îáæàëîâàíèÿ
ñóäåáíîå ðåøåíèå âñòóïèëî â ôîðìàëüíóþ çàêîííóþ ñèëó, ïðè
íàëè÷èè óñëîâèé, óêàçàííûõ â ñò. 233 ÃÏÊ, ñòîðîíà ìîæåò ïîäàòü
çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé âîññòàíîâëåíèÿ ïðîïóùåííîãî ñðîêà.
Ïðîïóùåííûé ñðîê äîëæåí áûòü âîññòàíîâëåí, åñëè ïðåäïèñàííûé
ñðîê áûë ïðîïóùåí íå ïî âèíå ñòîðîíû.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Èñê îá èçìåíåíèè ðåøåíèÿ ñóäàÈñê îá èçìåíåíèè ðåøåíèÿ ñóäàÈñê îá èçìåíåíèè ðåøåíèÿ ñóäàÈñê îá èçìåíåíèè ðåøåíèÿ ñóäàÈñê îá èçìåíåíèè ðåøåíèÿ ñóäà

Â ñëó÷àå îñóæäåíèÿ ê ïåðèîäè÷åñêèì ïëàòåæàì êðåäèòîð è
äîëæíèê ìîãóò (ñîãëàñíî ñò. 323 ÃÏÊ) ïîòðåáîâàòü èçìåíåíèÿ âñòó-
ïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ î ïëàòåæàõ. Èñê îá èçìåíåíèè

Îêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
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ðåøåíèÿ ñóäà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî
óñòíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà íà ïðåäûäóùåì ïðîöåññå ïðîèçîøëî ñó-
ùåñòâåííîå èçìåíåíèå òîãî ñîñòîÿíèÿ, êîòîðîå èìåëî ðåøàþùåå
çíà÷åíèå äëÿ âûíåñåíèÿ ñóäîì ðåøåíèÿ.

Èçìåíåíèå ðåøåíèÿ (ïî ñò. 323 ÃÏÊ) èìååò îñîáîå çíà÷åíèå
äëÿ ðåøåíèé î âûïëàòå àëèìåíòîâ. Ïîñêîëüêó ìîãóò áûòü ïðåäúÿ-
âëåíû òàêæå òðåáîâàíèÿ îá èçìåíåíèè ìèðîâûõ ñäåëîê èëè èñïî-
ëíèòåëüíûõ ëèñòîâ, áûëî áû ïðàâèëüíûì, â ïîñëåäíèõ çàôèêñè-
ðîâàòü îáñòîÿòåëüñòâà äåëà, èìåþùèå ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ
ðàñ÷åòà ðàçìåðà àëèìåíòîâ, íàïðèìåð, äîõîäû, äîëãè è îáëàãàå-
ìûå íàëîãîì ìèíèìóìû è ò.ä.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. Âîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî äåëóÂîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî äåëóÂîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî äåëóÂîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî äåëóÂîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó

Îòìåíà âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ïîñðåäñòâîì
âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó (ñò. 578-580 ÃÏÊ) âîçìîæíà,
ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè îñîáî òÿæåëûõ ïðîöåññóàëüíûõ íåäîñòàòêàõ
â îòíîøåíèè èñêîâ î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè (ñò.579 ÃÏÊ),
ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè îñîáî òÿæåëûõ íåäîñòàòêàõ îñíîâàíèÿ äëÿ
ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðåñòèòóöèîííîãî èñêà (ñò. 580 ÃÏÊ). Ñðîê
ïîäà÷è èñêà ñîñòàâëÿåò îäèí ìåñÿö ñî äíÿ, êîãäà ñòîðîíå ñòàëî
èçâåñòíî  îá îñíîâàíèè âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó (ñò.
586 ÷.1 ÃÏÊ). Ïî èñòå÷åíèè ïÿòè ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó, âîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ñòàíîâèòñÿ
íåäîïóñòèìûì (ñò. 586 ÷.2 ÃÏÊ).

2.3.1. Èñê  î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè2.3.1. Èñê  î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè2.3.1. Èñê  î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè2.3.1. Èñê  î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè2.3.1. Èñê  î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè

Èñê î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè ïîäàåòñÿ ñîãëàñíî ñò. 579
ÃÏÊ, åñëè:

• ñîñòàâ ñóäà íå ñîîòâåòñòâîâàë óñòàâó;
• â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ó÷àñòâîâàë ñóäüÿ, â ñèëó çàêîíà

èñêëþ÷åííûé îò èñïîëíåíèÿ ñóäåéñêèõ îáÿçàííîñòåé;
• â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ó÷àñòâîâàë ñóäüÿ, êîòîðîãî îòêëîíèëè

îò ðàññìîòðåíèÿ äåëà íà îñíîâàíèè îïàñåíèÿ ïðèñòðàñò-
íîñòè è õîäàòàéñòâî áûëî óäîâëåòâîðåíî;

• ïðåäñòàâèòåëüñòâî ñòîðîíû â ïðîèçâîäñòå ïî äåëó íå ñîîò-
âåòñòâîâàëî çàêîíó.

Âîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã Ãîëàñîâñêè
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Ýòî - èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü. Ýòà íîðìà ïðèìåíÿåòñÿ ðåä-
êî. Â 23-üåì èçäàíèè êîììåíòàðèåâ Öåëëåðà ê ÃÏÊ Ãåðìàíèè
îáúåìîì â 2820 ñòðàíèö îòíîñèòåëüíî ñò. 579 ÃÏÊ öèòèðóåòñÿ
ìåíåå 10 ðåøåíèé Âåðõîâíîãî Ôåäåðàëüíîãî è Ôåäåðàëüíîãî
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäîâ Ãåðìàíèè.

2.3.2. Èñê î âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó2.3.2. Èñê î âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó2.3.2. Èñê î âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó2.3.2. Èñê î âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó2.3.2. Èñê î âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó

Èñê î âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ïîäàåòñÿ ñîãëàñíî
ñò. 579 ÃÏÊ Ãåðìàíèè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

• Ëîæíàÿ ïðèñÿãà ïðîòèâíîé ñòîðîíû;
• Ïðåäúÿâëåíèå ôàëüøèâûõ äîêóìåíòîâ;
• Ëîæíûå ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé, â òîì ÷èñëå, äàííûå ïîä

ïðèñÿãîé;
• Îáìàííûå äåéñòâèÿ ñòîðîíû, øàíòàæ è íåçàêîííîå ëèøåíèå

ñâîáîäû;
• Óãîëîâíî íàêàçóåìûå äåéñòâèÿ ñóäüè;
• Îòìåíà ïðåþäèöèàëüíîãî ðåøåíèÿ ñóäà ïóòåì ïðèíÿòèÿ

èíîãî ðåøåíèÿ;
• Íàéäåíî äðóãîå ðåøåíèå ïî òîìó æå äåëó;
• Íàéäåíû íîâûå äîêóìåíòû.

 È â ýòîì ñëó÷àå ïåðå÷åíü èñ÷åðïûâàþùèé.
Íà ïðàêòèêå âàæíåéøèì îñíîâàíèåì äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ

ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó (ñîãëàñíî ñò. 580 ÷.7 á ÃÏÊ) ÿâëÿåòñÿ òî
îáñòîÿòåëüñòâî, êîãäà ñòîðîíà ïðîöåññà, îòûñêàâ ðàíåå ïðèíÿòîå
ðåøåíèå, îêàçûâàåòñÿ â ñîñòîÿíèè äîáèòüñÿ âûíåñåíèÿ áîëåå
áëàãîïðèÿòíîãî äëÿ ñåáÿ ðåøåíèÿ.

Â îòëè÷èå îò óãîëîâíîãî ïðîöåññà (ñð. Ñò. 359 ÷.5 ÓÏÊ), â ãðàæ-
äàíñêîì ïðîöåññå îòûñêàíèå íîâîãî ñâèäåòåëÿ íå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó.

Íîâîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòà òàêæå íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó, äàæå åñëè ñâÿçàíî ñ ïðîã-
ðåññîì â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò íîâûå çàê-
ëþ÷åíèÿ ýêñïåðòîâ îá óñòàíîâëåíèè îòöîâñòâà, åñëè äåëî êàñàåòñÿ
ðåøåíèé î ïðèçíàíèè îòöîâñòâà (ñò. 641 ÃÏÊ).

Îêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
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2.4.2.4.2.4.2.4.2.4. Ðåøåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå îáùåïðèíÿòûì íîðìàìÐåøåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå îáùåïðèíÿòûì íîðìàìÐåøåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå îáùåïðèíÿòûì íîðìàìÐåøåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå îáùåïðèíÿòûì íîðìàìÐåøåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå îáùåïðèíÿòûì íîðìàì

ìîðàëèìîðàëèìîðàëèìîðàëèìîðàëè

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ïîçâîëÿåò â óçêî îãðàíè÷åííûõ èñêëþ÷èòå-
ëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðåðûâàíèå çàêîííîé ñèëû, åñëè ðåøåíèÿ äîáè-
âàþòñÿ èëè åñëè åãî èñïîëüçóþò âîïðåêè îáùåïðèíÿòûì íîðìàì
ìîðàëè. Ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âûíåñåíî ðåøåíèå, èìååò â
ýòèõ ñëó÷àÿõ (ñîãëàñíî ñò. 826 ÃÊ) ïðàâî íà íåïîä÷èíåíèå ïðèíó-
äèòåëüíîìó èñïîëíåíèþ, âûäà÷ó åìó èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòêà, à
èíîãäà è íà âîçìåùåíèå óáûòêà.

Âîïðîñ î òîì, ìîæåò ëè çàêîííàÿ ñèëà áûòü ïðåðâàíà ïîñ-
ðåäñòâîì ñò. 826 ÃÊ, è ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ, ñòàë îñîáåííî âàæíûì
â ñâÿçè ñ êðåäèòàìè, ïðîöåíòíûå ñòàâêè êîòîðûõ ïðîòèâîðå÷àò
îáùåïðèíÿòûì íîðìàì ìîðàëè. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà áàíê ðàíüøå âðå-
ìåíè òðåáóåò âîçâðàùåíèÿ êðåäèòà ñ íåïîìåðíî âûñîêèìè
ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè è â óïðîùåííîì ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ äåë
î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïîëó÷èë ñîîòâåòñòâóþùèé èñïîëíè-
òåëüíûé ëèñò, ññóäîïîëó÷àòåëü ìîæåò ïîòðåáîâàòü íà îñíîâàíèè
ñò. 826 ÃÊ âûäàòü åìó èñïîëíèòåëüíûé ëèñò, åñëè ìîæíî ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî áàíê ïðèáåã ê óïðîùåííîìó ïîðÿäêó ðàññìîòðåíèÿ,
÷òîáû ëåã÷å ïîëó÷èòü èñïîëíèòåëüíûé ëèñò.

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ïîøëà ïî ýòîìó ïóòè, ÷òîáû ïîìî÷ü îêà-
çàâøåìóñÿ â íåâûãîäíîì ïîëîæåíèè ïîòðåáèòåëþ, êîòîðûé ëåãêî-
ìûñëåííî âçÿë êðåäèò ñ íåïîìåðíî âûñîêèìè ïðîöåíòíûìè ñòàâ-
êàìè è ïîçæå íå ïîçàáîòèëñÿ íè î ÷åì. Â ëèòåðàòóðå ïî ãðàæäàíñ-
êîìó ïðàâó ýòî ïîëîæåíèå î÷åíü ñïîðíî.

2.5.2.5.2.5.2.5.2.5. Æàëîáà â Êîíñòèòóöèîííûé ñóäÆàëîáà â Êîíñòèòóöèîííûé ñóäÆàëîáà â Êîíñòèòóöèîííûé ñóäÆàëîáà â Êîíñòèòóöèîííûé ñóäÆàëîáà â Êîíñòèòóöèîííûé ñóä

Íàêîíåö, çàêîííàÿ ñèëà ìîæåò áûòü ïðåðâàíà òàêæå ïîñðåäñò-
âîì æàëîáû â Êîíñòèòóöèîííûé ñóä, åñëè ðåøåíèåì ñóäà íàðó-
øàþòñÿ îñíîâíûå ïðàâà ëèöà. Ñò. 90 è ñëåäóþùèå â ýòîì ñëó÷àå
ïðåäóñìàòðèâàþò îòìåíó ðåøåíèÿ è âîçâðàùåíèå äåëà â íèæå-
ñòîÿùóþ èíñòàíöèþ, åñëè íåò èíûõ ñðåäñòâ îáæàëîâàíèÿ.

Ñî âðåìåíåì Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ñîçäàë “ïðîöåññóàëüíûå
îñíîâíûå ïðàâà”, íàðóøåíèå êîòîðûõ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé îò-
ìåíó çàêîííîé ñèëû. Íàèâàæíåéøèìè ñëó÷àÿìè ÿâëÿþòñÿ íàðó-
øåíèå

Âîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã Ãîëàñîâñêè
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• Ïðàâà íà ñëóøàíèå â ñóäå (ñò. 103 ÷. 1 Îñíîâíîãî çàêîíà);
• Ïðèíöèïà ðàññìîòðåíèÿ äåëà ñóäüåé â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîì (ñò. 101 ÷. 1 Îñíîâíîãî çàêîíà);
• Ïðèíöèïà ðàâåíñòâà è çàïðåòà ïðîèçâîëà (ñò. 3 ÷. 1

Îñíîâíîãî çàêîíà);
• Ðàâåíñòâà øàíñîâ è ïðèíöèïà äèñïîçèòèâíîñòè ïðîêóðàòóðû

è îáâèíÿåìîãî (ñò. 3 ÷. 1 Îñíîâíîãî çàêîíà);
• Ïðèíöèïà ÷åñòíîñòè, êîãäà, íàïðèìåð, âûíîñèòñÿ ñîâåð-

øåííî íåîæèäàííîå ðåøåíèå (ñò. 2 ÷. 1, ñò. 20 ÷.3 Îñíîâíîãî
çàêîíà).

Ñòàòüåé 321à, âêëþ÷åííîé 1-ãî ÿíâàðÿ 2002ã. â ÃÏÊ, ñóäû ïåðâîé
èíñòàíöèè îáÿçàíû ïî ïðîòåñòó ñòîðîíû ïðîöåññà èñïðàâèòü
ðåøåíèå, êîòîðîå ïî ñâîåé ñòîéìîñòè íå ïðåâûøàåò ãðàíèöó
îáæàëîâàíèÿ ïî ñò. 511 II ÃÏÊ, åñëè èìåëî ìåñòî íàðóøåíèå ïðàâà
íà ñëóøàíèå, èìåâøåå ðåøàþùåå çíà÷åíèå. Ýòèì êàæäûé ñóä ïåð-
âîé èíñòàíöèè ñòàíîâèòñÿ íåìíîæêî è êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì.

2.6. Èñê ïðîòèâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ2.6. Èñê ïðîòèâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ2.6. Èñê ïðîòèâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ2.6. Èñê ïðîòèâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ2.6. Èñê ïðîòèâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ

Èñê ïðîòèâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ñò. 767 ÃÏÊ íå ñòàâèò
ïîä ñîìíåíèå çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà. Äîëæíèê ìîæåò çà-
ÿâèòü ëèøü òàêèå âîçðàæåíèÿ, êîòîðûå âîçíèêëè ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ïîñëåäíåãî óñòíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ
äåëà. Âñå îñòàëüíûå âîçðàæåíèÿ îòñåêàþòñÿ çàêîííîé ñèëîé
ðåøåíèÿ ñóäà (ïðåêóñèÿ).

Ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äîãìàòè÷åñêèå
ïðîáëåìû ëåæàò ñêîðåå â óñòàíîâëåíèè ãðàíèö ìàòåðèàëüíîé çà-
êîííîé ñèëû, ÷åì â ñôåðå èñêëþ÷åíèé, ïîçâîëÿþùèõ ïðåðûâàíèå
çàêîííîé ñèëû. Â ÷àñòíîñòè, áîëüøóþ ñâîáîäó äåéñòâèé îñòàâëÿåò
óñòàíîâëåíèå ñóáúåêòèâíûõ ãðàíèö.

Íàäåþñü, ÷òî ñìîã âíåñòè íåìíîãî ÿñíîñòè â ýòó íåìíîæêî çà-
ïóòàííóþ îáëàñòü ïðàâà. Â çàêëþ÷åíèå îñòàåòñÿ ëèøü âûÿñíèòü,
êòî æå ýòè Ê. è Á. è î êàêîé êíèãå îíè ñïîðèëè.

Îêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòðÎêîí÷àòåëüíîñòü ñóäåáíûõ  ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð
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Wolfgang Golasowski

Präsident des Landgerichts Bremen

Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft

nach deutschem Recht

Der Schwerpunkt des folgenden Referats liegt im Zivilrecht. Auf andere
Rechtsgebiete wird nur eingegangen, wenn dort Besonderheiten vorliegen.

1. Rechtskraft

„Contra rem judicatam non audietur.“ (Gegen eine gerichtlich ent-
schiedene Sache wird man nicht gehört.)

Diese Regel haben uns die römischen Rechtsgelehrten hinterlassen.
„Irgendwann muss Schluss sein!“, sagt uns der weise deutsche Volks-

mund.
“Die Rechtskraft dient dem Rechtsfrieden und der Rechtssicherheit.“
So oder so ähnlich beginnen die Lehrbücher zum Zivilprozessrecht.

Der unkundige Leser meint, damit sei alles gesagt und erwartet den Über-
gang zum nächsten Kapitel. Falsch gedacht: Es folgen seitenlange
Ausführungen zur Dogmatik der Rechtskraft und zur Durchbrechung der-
selben. Allein in Juris, der Datenbank des deutschen Rechts, findet man
zum Suchbegriff „Rechtskraftdurchbrechung“ 384 Einträge.

Haben die Experten des deutschen Zivilprozessrechts einen Grundsatz,
der hart wie „Krupp-Stahl“ und dauerhaft wie „Röhren von Mannesmann“
erscheint, im Laufe der Jahre aufweicht? Im Folgenden werden die Regeln
und Ausnahmen der Rechtskraft und ihrer Durchbrechung nach deutschem
Recht dargestellt, so dass sich der Zuhörer und Leser ein eigenes Bild
machen kann.

1.1. Formelle Rechtskraft

Die formelle Rechtskraft tritt ein, wenn eine gerichtliche Entscheidung
(Urteile oder Beschlüsse) nicht mehr mit einem Rechtsmittel angefochten
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werden kann, § 705 ZPO.
Mit Eintritt der formellen Rechtskraft beginnt die 30-jährige Verjäh-

rungsfrist nach § 197 I Nr. 3 BGB n.F. Das heißt, der Gläubiger kann sich
mit der Vollstreckung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung mehr
als eine Menschengeneration Zeit lassen.

Nur ein formell rechtskräftiges Urteil kann materielle Rechtskraft
auslösen.

1.2. Materielle Rechtskraft

Die materielle Rechtskraft bewirkt, dass weder das Gericht noch die
Parteien im Verhältnis zueinander (§ 322 I ZPO) die formell rechtskräftige
Entscheidung in Frage stellen dürfen.

Beispiel: K klagt gegen B auf Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall.
Das Gericht weist die Klage ab, weil das nach § 823 BGB erforderliche
Verschulden des B nicht festgestellt werden kann. Zur Haftung ohne
Verschulden nach § 7 StVG sagt das Gerichts nichts. Kann K nochmals
klagen?

Nein, weil Anspruch und Lebenssachverhalt identisch sind. Eine neue
Klage des K müsste als unzulässig abgewiesen werden. K hätte Berufung
einlegen müssen.

Die rechtskräftig festgestellte Rechtsfolge ist in einem neuen Prozess über
einen anderen Streitgegenstand bindend, wenn diese Rechtsfolge dort
vorgreiflich (präjudiziell) ist.

Beispiel: K klagt gegen B auf Feststellung seines Eigentums an einem
Buch. Das Gericht stellt fest, dass K Eigentümer des Buches ist und gibt
der Klage statt. In einem zweiten Prozess klagt K gegen B auf Schadens-
ersatz, weil das Buch beschädigt ist. Kann B bestreiten, dass K Eigentümer
ist?

Nein, weil im zweiten Prozess das Eigentum des K als präjudizielle
Vorfrage feststeht. Für dasselbe Gericht folgt das bereits aus § 318 ZPO;
für jedes andere Gericht aus § 322 I ZPO.

Die Tragweite der materiellen Rechtskraft ist objektiv, zeitlich und
subjektiv begrenzt. Was bedeutet das?

1.2.1. Objektive Grenzen

Grundsätzlich erwächst nur die erkannte Rechtsfolge (der Urteilstenor)
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in Rechtskraft. Rechtskraftfähig sind daher nicht:
• Tatsachenfeststellungen

• die Begründung/die Anspruchgrundlagen
• ein präjudizielles Rechtsverhältnis (Ausnahme: § 256 II ZPO)
• Einreden und Einwendungen (Ausnahme: Aufrechnung, § 322 II

ZPO)
Beispiel: K klagt gegen B auf Herausgabe eines Buches. Den Vertrag,

mit dem er B das Buch verkauft hat, und die Übereignung ficht er wegen
arglistiger Täuschung an. Das Gericht hält die Anfechtung für begründet
und verurteilt B rechtskräftig zur Herausgabe an K. Später stellt K fest,
dass das Buch beschädigt ist und verlangt von B Schadensersatz. Kann B
im Folgeprozess mit Erfolg einwenden, er sei doch Eigentümer, weil das
Gericht des Vorprozesses zu Unrecht eine arglistige Täuschung
angenommen habe.

Literatur und Rechtsprechung tun sich mit der Lösung dieses Falles
schwer, weil das Gericht des Vorprozesses im Tenor des Urteils über die
Herausgabe und nicht über das Eigentum und die Nichtigkeit des
Kaufvertrages entschieden hat. Man könnte somit die Auffassung vertreten,
die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung sei im Vorprozess nur
„präjudizielle Vorfrage“ gewesen und daher nicht in Rechtskraft erwachsen.
In der Praxis lassen sich solche unbefriedigenden Ergebnisse vermeiden,
indem der objektive Umfang der materiellen Rechtskraft auf die in beiden
Prozessen umstrittenen Vorfragen erweitert wird. Sicher ist das aber nicht!
Besser wäre gewesen, K hätte im Vorprozess durch eine Zwischen-
feststellungsklage nach § 256 II ZPO sein Eigentum an dem Buch und die
Nichtigkeit des Kaufvertrages rechtskräftig feststellen lassen.

1.2.2. Zeitliche Grenzen

Die Rechtskraft bezieht sich nur auf den Sachverhalt im Zeitpunkt der
letzten Tatsachenverhandlung, § 296a ZPO n.F.

Beispiel: Die Rechtskraft eines Schmerzensgeldurteils schließt ein
weiteres Schmerzensgeld für spätere, zuvor nicht bekannte Verletzungs-
folgen nicht aus.

Das bedeutet auch, dass im Rahmen der Vollstreckungsabwehrklage
gem. § 767 II ZPO nur solche Einwendungen geltend gemacht werden

Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft
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können, deren Gründe nach der letzten mündlichen Verhandlung ent-
standen sind.

1.2.3. Subjektive Grenzen

Subjektiv wirkt die Rechtskraft grundsätzlich nur zwischen den Par-
teien des Prozesses, § 325 I 1. Alt. ZPO. Am Verfahren Unbeteiligte sind
also nicht betroffen. Eine gegenteilige Regelung wäre auch nicht mit dem
Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 I GG) vereinbar.

Eine Ausdehnung der Wirkung der Rechtskraft auf unbeteiligte Dritte
findet ausnahmsweise statt, insbesondere

• auf den Rechtsnachfolger nach Rechtshängigkeit, § 325 I 2. Alt.
ZPO

• auf den Nacherben, § 326 ZPO
• auf den Rechtsinhaber bei Prozessstandschaft
• auf Grund akzessorischer Haftung
• auf den Rechtsnachfolger vor Rechtshängigkeit, § 407 II BGB
• nach § 3 Nr. 8 PflVG
Beispiel: K erhebt gegen B Klage auf Feststellung seines Eigentums

an einem Buch, das sich im Besitz von B befindet. Während des Pro-
zesses veräußert B das Buch an X. Für X ist offensichtlich, dass B nicht
der Eigentümer des Buches ist. Von dem Prozess K gegen B kann X aber
nichts wissen. K gewinnt den Prozess gegen B. Nunmehr klagt K gegen X
auf Herausgabe des Buches. Steht durch das rechtskräftige Urteil im
Vorprozess auch für den Folgeprozess gegen X fest, dass K Eigentümer
ist?

Klar ist, dass X als Besitzer des Buches Rechtsnachfolger von B im
Sinne von § 325 I 2. Alt. ZPO ist. Zu prüfen ist, ob X beim Erwerb gutgläubig
im Sinne von § 325 II ZPO war, denn dann müsste er die Rechtskraft nicht
gegen sich gelten lassen. Nach herrschender Auffassung muss „doppelte
Gutgläubigkeit“ auf Seiten des Rechtsnachfolgers vorliegen. Das heißt,
nur wenn X nichts von dem Eigentum des K und nichts von dem Vorprozess
wusste, muss er die rechtskräftige Feststellung des Eigentums des K nicht
gegen sich gelten lassen. Da X wusste, dass B nicht Eigentümer ist, wirkt
die Rechtskraft des Vorprozesses gegen ihn.

Die Regelung in § 325 ZPO stehen in engem Zusammenhang mit  §
265 ZPO, der im Einzelnen die Prozessführungsbefugnis regelt, wenn die
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streitbefangene Sache während des Prozesses veräußert oder abgetreten
wird.

2. Durchbrechung der Rechtskraft

Ein rechtskräftiges Urteil kann grundsätzlich nicht mehr aufgehoben
oder abgeändert werden, und zwar auch dann nicht, wenn es falsch ist.
Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmen:

2.1. Wiedereinsetzung

Nach Eintritt der formellen Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung
durch Ablauf der Rechtsmittelfrist kann unter den Voraussetzungen des §
233 ZPO die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt werden.
Die Wiedereinsetzung muss gewährt werden, wenn die vorgesehene Frist
ohne Verschulden versäumt wurde.

2.2. Abänderungsklage

Bei einer Verurteilung zu wiederkehrenden Leistungen gem. § 258 ZPO
können Gläubiger und Schuldner unter den Voraussetzungen des § 323
ZPO die Abänderung eines rechtskräftigen Leistungsurteils verlangen. Eine
Abänderungsklage setzt voraus, dass nach dem Schluss der  letzten münd-
lichen Verhandlung des Vorprozesses eine wesentliche Veränderung der
für das Urteil maßgebenden Verhältnisse eingetreten ist.

Die Abänderung nach § 323 ZPO hat besondere Bedeutung für Urteile
auf Zahlung von Unterhalt. Da auch die Abänderung von Prozessver-
gleichen oder vollstreckbaren Urkunden verlangt werden kann, ist es rat-
sam in diesen den maßgeblichen Sachverhalt für die Berechnung des Un-
terhalts festzuhalten, z.B. Einkommen, Schulden und Freibeträge etc.

2.3. Wiederaufnahme

Die Beseitigung eines rechtskräftigen Urteils durch eine Wiederauf-
nahme des Verfahrens (§§ 578 ff. ZPO) ist zum einen bei besonders
schweren prozessualen Mängeln über die Nichtigkeitsklage (§ 579 ZPO),
zum anderen bei besonders schweren Mängeln der Urteilsgrundlage über
die Restitutionsklage (§ 580 ZPO) möglich. Die Frist zur Einreichung der
Klage beträgt ab Kenntnis der Wiederaufnahmegründe einen Monat (§
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586 I ZPO). Sind ab Rechtskraft des Urteils mehr als fünf Jahre vergangen,
ist die Wiederaufnahme nicht statthaft (§ 586 II ZPO).

2.3.1. Nichtigkeitsklage

Die Nichtigkeitsklage nach § 579 ZPO findet statt, wenn

• die Richterbank nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
• ein kraft Gesetzes ausgeschlossener Richter mitgewirkt hat,
• ein erfolgreich als befangen abgelehnter Richter mitgewirkt hat,
• eine Partei nicht vorschriftsmäßig vertreten war.

Die Aufzählung ist abschließend und erschöpfend. Die Vorschrift wird
selten angewandt. In der 23. Auflage des ZPO-Kommentars von Zöller,
der immerhin 2820 Seiten Umfang hat, werden zu § 579 ZPO weniger als
10 Urteile des Bundesgerichtshofs bzw. des Bundesverfassungsgerichts
zitiert.

2.3.2. Restitutionsklage

Die Restitutionsklage findet nach § 579 ZPO statt, bei

• falschem Eid des Prozessgegners,
• falschen Urkunden,
• falschen eidlichen und uneidlichen Aussagen von Zeugen,
• Prozessbetrug, Erpressung und Freiheitsberaubung,
• strafbaren Handlungen des Richters,
• Aufhebung eines präjudiziellen Urteils durch ein anderes Urteil,
• Auffinden eines anderes Urteils in derselben Sache,
• Auffinden von neuen Urkunden.

Auch diese Aufzählung ist abschließend und erschöpfend.
Der praktisch wichtigste Wiederaufnahmegrund ist § 580 Nr. 7 b ZPO,

wonach eine Prozesspartei durch das nachträgliche Auffinden einer Ur-
kunde in die Lage versetzt wird, eine ihr günstigere Entscheidung des ersten
Prozesses herbeizuführen.

Im Gegensatz zum Strafprozess (vgl. § 359 Nr. 5 StPO) ist das Auffin-
den eines neuen Zeugen im Zivilprozess kein Wiederaufnahmegrund.

Ein neues Sachverständigengutachten ist ebenfalls kein Wiederauf-
nahmegrund, auch bei naturwissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt.

Wolfgang Golasowski
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Ausgenommen sind neue Vaterschaftsgutachten gegenüber Vaterschafts-
urteilen (§ 641 i ZPO).

2.4. Sittenwidrig erschlichene Urteile

Die Rechtsprechung lässt in eng begrenzten Ausnahmefällen eine
Durchbrechung der Rechtskraft zu, wenn eine sittenwidrige Urteils-
erschleichung oder Urteilsnutzung vorliegt. Der von dem Urteil Betroffene
hat in diesen Fällen einen Anspruch aus § 826 BGB auf Unterlassung der
Zwangsvollstreckung, Herausgabe des Vollstreckungstitels und unter
Umständen auch Schadensersatz.

Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Rechtskraft
mittels § 826 BGB durchbrochen werden kann, ist besonders bedeutsam
geworden im Zusammenhang mit sittenwidrigen Ratenkrediten. In Fällen,
in denen die Bank einen Kredit mit übermäßig hohen Zinsen vorzeitig fällig
gestellt und ihren Rückzahlungsanspruch im Mahnverfahren durch Voll-
streckungsbescheid tituliert hat, kann der Kreditnehmer Herausgabe des
Vollstreckungsbescheides nach § 826 BGB verlangen, wenn anzunehmen
ist, dass die Bank das vereinfachte Mahnverfahren benutzt hat, um leichter
zu einem Titel zu kommen.

Die Rechtsprechung hat diesen Weg beschritten, um benachteiligten
Verbrauchern zu helfen, die leichtsinnig überteuerte Kredite in Anspruch
genommen und sich anschließend um nichts mehr gekümmert haben. In
der zivilrechtlichen Literatur ist dies sehr umstritten.

2.5. Verfassungsbeschwerde

Eine Durchbrechung der Rechtskraft ist schließlich auch möglich mit-
tels Verfassungsbeschwerde, falls der Betroffene durch das Urteil in Grund-
rechten verletzt wird. Die §§ 90 ff. BVerfGG sehen für diesen Fall die
Aufhebung des Urteils und die Zurückverweisung vor, wenn ansonsten kein
anderes Rechtsmittel gegeben ist.

Im Laufe der Jahre hat das Bundesverfassungsgericht „prozessuale
Grundrechte“ geschaffen, deren Verletzung zur Beseitigung der Rechtskraft
eines Urteils führen kann. Die wichtigsten Fälle sind Verletzung

• des rechtlichen Gehörs (Art. 103 I GG)
• des gesetzlichen Richters (Art. 101 I S. 2 GG)
• des Gleichheitssatzes und des Willkürverbotes (Art. 3 I GG)
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• der Chancen- und Waffengleichheit (Art. 3 I GG)
• der Fairness, z.B. durch Überraschungsurteile (Art. 2 I, 20 III GG)

Durch den am 1. Januar 2002 neu in die ZPO aufgenommenen §321a
ZPO sind die erstinstanzlichen Gerichte auf Rüge einer Prozesspartei
verpflichtet, ein Urteil, das wertmäßig unterhalb der Rechtsmittelgrenze des
§ 511 II ZPO liegt, zu korrigieren, wenn der Anspruch auf rechtliches Ge-
hör in entscheidungserheblicher Weise verletzt wurde. Damit ist jetzt jedes
Amtsgericht auch ein kleines bisschen Verfassungsgericht.

2.6. Vollstreckungsabwehrklage

Mit der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO wird die Rechts-
kraft eines Urteils nicht in Frage gestellt. Durch den Schuldner können nur
solche Einwendungen und Einreden geltend gemacht werden, die nach
Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung entstanden sind;
alle anderen werden durch die Rechtskraft der Entscheidung des Gerichts
abgeschnitten (Präklusion).

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die dogmatischen Probleme
eher bei der Feststellung der Grenzen der materiellen Rechtskraft liegen
und nicht im Bereich der Ausnahmen, die eine Durchbrechung der Rechts-
kraft zulassen. Insbesondere die Feststellung der subjektiven Grenzen lässt
viel Spielraum zu.

Ich hoffe, ich konnte etwas Klarheit in dieses etwas verzwickte
Rechtsgebiet bringen. Abschließend stellt sich nur noch die Frage, wer
sind K und B und um welches Buch haben sie eigentlich gestritten.

Wolfgang Golasowski
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Êàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí Ãàéññ

Áûâøèé Ïðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÁûâøèé Ïðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÁûâøèé Ïðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÁûâøèé Ïðåäñåäàòåëü ÂåðõîâíîãîÁûâøèé Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî
Ôåäåðàëüíîãî Ñóäà ÃåðìàíèèÔåäåðàëüíîãî Ñóäà ÃåðìàíèèÔåäåðàëüíîãî Ñóäà ÃåðìàíèèÔåäåðàëüíîãî Ñóäà ÃåðìàíèèÔåäåðàëüíîãî Ñóäà Ãåðìàíèè

Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì
ñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâà

×àñòü ïåðâàÿ×àñòü ïåðâàÿ×àñòü ïåðâàÿ×àñòü ïåðâàÿ×àñòü ïåðâàÿ

1. Â êîíöå íàøåé ñåãîäíÿøíåé äèñêóññèè ìíå áû õîòåëîñü ïðåä-
ñòàâèòü âàì ñ íåêîòîðûìè çàìå÷àíèÿìè ñðàâíèòåëüíî íîâóþ òåìó
– ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà. Êîíå÷íî æå
êàæäûé, çíàþùèé ñèòóàöèþ â ñâîåé ñòðàíå, ÿâíî áóäåò ïðèäåðæè-
âàòüñÿ ìíåíèÿ, ÷òî äëÿ èõ ñòðàí â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ñóùåñòâóþò
áîëåå íàáîëåâøèå è îñòðûå ïðîáëåìû, ÷åì âîïðîñ î ðàçâèòèè
ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà. Ïðè ýòîì, ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî â ôåíîìåíå “ñóäåéñêîå ïðàâî, êàê íîâûé ïðàâîâîé èñòî÷íèê”,
íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå, ñ îáùåãîñóäàðñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ, óäå-
ëÿåòñÿ ðîëè è îòâåòñòâåííîñòè ñàìîé äîëæíîñòè ñóäüè. Ýòî ïðèäàåò
åùå áîëüøóþ àêòóàëüíîñòü âîïðîñó î çàèíòåðåñîâàííîñòè îñíî-
âàìè ñóäåéñêîãî ïðàâà. Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî
ïðàâà ÿâëÿåòñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ëþáîãî
ñîâðåìåííîãî ïðàâîïîðÿäêà. Êàê ïðîáåëû â çàêîíå, òàê è ïîëíîñòüþ
íåíàëàæåííûå ïðàâîâûå ñôåðû, âûíóæäàþò ñóäüþ, ñàìîìó ñòà-
íîâèòüñÿ ïðàâîòâîðöîì. Ðàññìàòðèâàÿ ïðàâîâûå ôàêòû â ïðà-
âîïîðÿäêàõ êîíòèíåíòàëüíûõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû, ïîðîé
óáåæäàåøüñÿ â òîì, ÷òî ðàçâèòèå ïðàâà èìååò åùå è îãðîìíîå
ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Áûëî áû ïðèâëåêàòåëüíî, äàííûé âîïðîñ
äëÿ íåìåöêîãî ãðàæäàíñêîãî ïðàâà ðàññìîòðåòü íà îñíîâàíèè äâóõ
áîëüøèõ êîäèôèêàöèé - Ãðàæäàíñêîãî è Òîðãîâîãî êîäåêñîâ. Äåëî
â òîì, ÷òî îáå êîäèôèêàöèè ïîäâåðãëèñü çíà÷èòåëüíûì èçìåíåèÿì
è ïðåîáðàçîâàíèÿì åùå ñî âðåìåí ñòàðîãî Ðàéõà, à, â îñîáåííîñòè,
âñëåäñòâèå äåÿòåëüíîñòè Âåðõîâíîãî Ôåäåðàëüíîãî Ñóäà Ãåðìà-
íèè. Èçìåíåíèÿ ýòè áûëè òàêîãî ðàçìàõà, ÷òî âîçíèêàåò âîïðîñ:
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îáóñëîâëåíî ëè äåéñòâóþùåå ãðàæäàíñêîå è òîðãîâîå ïðàâî ïî
ñâîåé ñåãîäíÿøíåé òðàêòîâêå ñêîðåå íåïðåðûâíîñòüþ ïåðâî-
íà÷àëüíûõ êîäèôèêàöèé èëè æå ñóäåéñêèì ïðàâîì. Âî Ôðàíöèè
ñêëàäûâàåòñÿ àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ïóòåì code de civil and code
de commerce. Î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî â ðåçóëüòàòå
ðàçâèòèÿ çà ïîñëåäíèå 50 ëåò ñóäåéñêîå ïðàâî, íàðÿäó ñ ïàðëà-
ìåíòñêèì  ïðàâîì, ñòàëî íîâûì ïðàâîâûì èñòî÷íèêîì. Ìíå áû íå
õîòåëîñü óãëóáëÿòüñÿ â ýòó òåìó. Îäíàêî, íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü
ñëåäóþùåå: â íåìåöêîì ïðàâå áûòóåò åäèíîå ìíåíèå î òîì, ÷òî
ñóäüÿ óïîëíîìî÷åí ðàçâèâàòü ïðàâî ïóòåì ñóäåéñêîãî ïðàâà
(BverfGE - ðåøåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ãåðìàíèè
34, 269/284; 82, 6/12; 95, 48/62; BGHZ - ðåøåíèÿ Âåðõîâíîãî
Ôåäåðàëüíîãî Ñóäà Ãåðìàíèè ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì 4, 152/158,
ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà). Çàêîíîäàòåëü íå ìîæåò ïðåäâèäåòü âñå âîç-
ìîæíûå êîôëèêòíûå ñèòóàöèè. Êàæäûé çàêîí ñîäåðæèò â ñåáå
ìíîæåñòâî ïðîáåëîâ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ïîñòîÿííûì èçìåíåíèåì
æèçíåííûõ îòíîøåíèé. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñóäüÿ íå èìååò ïðàâà
îòêàçàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èëè æå îòêëîíèòü èñê (ñò. 19, ÷. IV,
ñò. 2 ÷. III, ñò. 97 ÷. I Îñíîâíîãî Çàêîíà), îáîñíîâûâàÿ ýòî òåì, ÷òî â
çàêîíå, ÿêîáû, íåò òî÷íîé äëÿ êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ íîðìû. Òåì
ñàìûì, ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà ÿâëÿåòñÿ
íå òîëüêî ïðàâîì ñóäüè, íî è åãî îáÿçàííîñòüþ. Âîïðîñ î íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ïðàâà ðåøåí ïîëîæèòåëüíî êàê â íåìåöêîì,
òàê è âî ôðàíöóçñêîì ïðàâå. ×òî æå êàñàåòñÿ âîïðîñà î ëåãèòèìíûõ
ãðàíèöàõ ïî îòíîøåíèþ ê “êàê” èëè æå “êàêèì îáðàçîì”, òî ýòî âñå
åùå ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ñïîðíûì âîïðîñîì. Âåðõîâíûé Ñóä Ãåð-
ìàíèè âûðàçèëñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó åùå â ñâîåì ãîäîâîì îò÷åòå îò
1966 ãîäà: “Íå âîçíèêàåò íè ìàëåéøåãî ñîìíåíèÿ ñðåäè þðèñòîâ
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ïðèìåíÿåìîå è îñóùåñòâëÿåìîå âî âñå âðåìåíà
ïðàâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîåãî ðîäà ñìåñü çàêîíà è ñóäåéñêîãî
ïðàâà. À ïðàâî, îñóùåñòâëÿåìîå ïóòåì ñóäåáíûõ ðåøåíèé, íèêîã-
äà íå âçàèìîñâÿçûâàëîñü ñ òåì ïðàâîì, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàë
çàêîíîäàòåëü. Ïîýòîìó òåìîé îáñóæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèøü ìàñøòàá,
à íå “âåðîÿòíîñòü” ñóäåéñêîãî ïðàâà.

2. Ïðèçíàíèå ôàêòà äîïóñòèìîñòè ðàçâèòèÿ ïðàâà ïîñðåäñòâîì
ñóäåéñêîãî ïðàâà â èñòîðè÷åñêîì ïëàíå íå ÿâëÿåòñÿ ñàìî ñîáîé
ðàçóìåþùèìñÿ. Åùå íà ðóáåæå 18-19 ââ. ñóäüÿì â Ãåðìàíèè
(ñîãëàñíî îáùåìó ïðóññêîìó ïðàâó è áîëüøèì êîíòèíåíòàëüíûì
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êîäèôèêàöèÿì) è âî Ôðàíöèè çàïðåùàëîñü ò.í. Code civil îáû÷íîå
òîëêîâàíèå ôîðìàëüíîãî çàêîíà. Äëÿ Ìîíòåñêüå è ñòîðîííèêîâ
ó÷åíèÿ ñòðîãîãî ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé áûëî äîïóñòèìî, ÷òîáû ïðè-
ãîâîð ñóäüè áûë “òî÷íîé êîïèåé çàêîíà”. Ê òîìó æå, ïî èõ ìíåíèþ,
äëÿ âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà íóæíû âñåãî ëèøü ãëàçà, à ñàì ñóäüÿ
ÿâëÿåòñÿ ëèøü “óñòàìè çàêîíà”. Ýòà ïðàâîâàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ òåçà
ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ïåðåîöåíêîé ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé, èáî
íåâîçìîæíî  â ðàìêàõ ïèñàíîãî çàêîíà ó÷åñòü è âñåîáúåìëþùå è
ïîëíîöåííî óðåãóëèðîâàòü ïîñòîÿííî ìåíÿþùóþñÿ ïðèðîäó çàêî-
íà. Ê ñåðåäèíå 19-ãî âåêà îêîí÷àòåëüíî áûëî îòâåðãíóòî îøèáî÷íîå
ïðåäñòàâëåíèå î ïîäîáíûõ äîãìàõ, ÷òî çàêîí, ÿêîáû, â ñîñòîÿíèè
íàéòè ïóòè ðàçðåøåíèÿ ëþáîãî ïðàâîâîãî ñïîðà. Ïîìèìî ýòîãî,
ñóùåñòâîâàëà åùå è íåïîêîëåáèìàÿ âåðà â ó÷åíèå Ìîíòåñêüå î
ñòðîãîì ðàçäåëåíèè âëàñòåé, ÷òî ñîäåðæàíèå ïðèãîâîðà âñåãäà îä-
íî è òî æå, íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì ñóäüåé îíî ïðîâîçãëàøàåò-
ñÿ. Ñ òåõ ïîð ïðàâî è îáÿçàííîñòü ñóäüè íà òîëêîâàíèå ôîðìàëü-
íîãî çàêîíà ÿâëÿåòñÿ íåñîìíåííî âàæíûì. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðà-
âîâîãî ñïîðà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ è òîëêîâàíèÿ çàêîíà ïîäëåæèò
èìåííî êîíêðåòíîìó, ðàññìàòðèâàþùåìó äåëî ñóäüå. Ïðè ýòîì,
îí äîëæåí îáÿçàòåëüíî ñîåäèíÿòü ñâîå ðåøåíèå ñ  òîëêîâàíèåì
äðóãèõ êîëëåãèé. Ýòî â öåëîì ðÿäå ñòðàí âûãëÿäèò ïî-äðóãîìó, ÷òî,
íà ìîé âçãëÿä, ìîãëî áû ñòàòü ïðåäìåòîì äàëüíåéøåé äèññêóññèè.

3. Â îòëè÷èå îò òîëêîâàíèÿ çàêîíà, ñðàâíèòåëüíî äëèòåëüíûì
è äî ñèõ ïîð ïðîáëåìíûì ÿâëÿåòñÿ ïóòü ê ïðèçíàíèþ “âûõîäÿùåãî
çà ðàìêè çàêîíà ðàçâèòèÿ ïðàâà” ïóòåì èñòèííîãî ñóäåéñêîãî ïðàâà.
Ìíîãèå èñòîðè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó âîñïðè-
íèìàþòñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âåñüìà ñêåïòè÷åñêè, ñ îãîâîðêîé è
ñîìíåíèåì ïî îòíîøåíèþ ê ëåãèòèìíîñòè, è ìíîãîå, íàïèñàííîå
ñåãîäíÿ â Ãåðìàíèè î ñóäåéñêîì ïðàâå, îáñóæäàëîñü åùå âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå 19-ãî âåêà. ß ñàì ÿâëÿþñü ÿðûì ñòîðîííèêîì
ëåãèòèìíîñòè ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñóäåé. Ëþáîé
ñòîðîííèê ïîëíîìî÷èÿ ñóäåéñêèõ ïðàâîâûõ ïðèíöèïîâ íåâïðàâå
îòðèöàòü, ÷òî ââåäåíèåì ñóäåéñêîãî ïðàâà ìîæåò âîçíèêíóòü è
öåëûé ðÿä ïðîáëåì. Ïîýòîìó íà ïåðåäíèé ïëàí âûõîäèò, ñ îäíîé
ñòîðîíû, äåôèöèò äåìîêðàòèè, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, åãî ôðèêöèÿ ñ
ïðèíöèïîì ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé. Ïîýòîìó ðàçâèòèå ñóäåéñêîãî
ïðàâà òðåáóåò îñòîðîæíîãî è îòâåòñòâåííîãî ñóäåéñêîãî ïîäõîäà
óæå íà ñòàäèè îáñóæäåíèÿ, ÷òî ïðîòèâîñòîèò èñêóøåíèþ, â ðîëè
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“ñìåíû çàêîíîäàòåëÿ” ïðèîáðåñòè ïðåèìóùåñòâî ïåðåä èñòèííûì
çàêîíîäàòåëåì. Îäíàêî îñîáåííî îñòîðîæíûì ñëåäóåò áûòü ïî
îòíîøåíèþ ê ïîëèòè÷åñêè-ïðàâîâîé òðàíñôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïðåä-
ïèñûâàåòñÿ ñóùåñòâóþùèìè ïðàâîâûìè íîðìàìè.

×àñòü  âòîðàÿ×àñòü  âòîðàÿ×àñòü  âòîðàÿ×àñòü  âòîðàÿ×àñòü  âòîðàÿ

Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà ÿâëÿåòñÿ êëàñ-
ñè÷åñêîé òåìîé äëÿ þðèäè÷åñêè-ìåòîëîäîãè÷åñêîãî ó÷åíèÿ. Âîïðîñ
î åãî ëåãèòèìíîñòè, ïðåäïîñûëêàõ è ðàìêàõ ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì
ìíîæåñòâà èññëåäîâàíèé. Ìàëî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ äî ñèõ ïîð åãî
îñíîïîëîãàþùåé ìåòîäèêå. ×òî æå ÿâëÿåòñÿ ñóòüþ ðàçâèòèÿ ïðàâà
ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà è êàêîâî òåðìèíîëîãè÷åñêîå ñîîòíî-
øåíèå ìåæäó ïîíÿòèÿìè “ðàçâèòèå ïðàâà” è “ñóäåéñêîå ïðàâî”, âñå
åùå íå óñòàíîâëåíî äàæå â ðåçóëüòàòå ìíîãèõ þðèäè÷åñêèõ äèñêóñ-
ñèé. Ìíå áû õîòåëîñü çäåñü êîñíóòüñÿ èìåííî ýòîé òåìû:

Â íà÷àëå ìíå áû õîòåëîñü â äâóõ ñëîâàõ êîñíóòüñÿ îñíîâíîé
ñôåðû ñóäåéñêîãî îáðàùåíèÿ ñ çàêîíîì, ò.å. âîïðîñà î òîëêîâàíèè
ñóäüåé ïèñàíîãî çàêîíà. Ëþáîå ñóäåéñêîå òîëêîâàíèå íàïðàâëåíî
âñåãäà íà óñòàíîâëåíèå ÿñíîãî èëè æå ñîìíèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ
îá óðåãóëèðîâàíèè çàêîíà, íà âûðàáîòêó ñôåðû äåéñòâèÿ è ïðèìå-
íåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ çàêîííûõ íîðì. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîñëåäîâà-
òåëüíî, îò÷àñòè ïóòåì ñîâîêóïíîñòè ïðàâîâûõ íîðì, à, â çíà÷èòå-
ëüíîé ñòåïåíè, ïîñðåäñòâîì òîëêîâàíèÿ çàêîííûõ óñòàíîâîê.
Èòîãîì æå òîëêîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ, ñîãëàñíî ñóòè, íîðìàòèâíàÿ êîí-
êðåòèçàöèÿ çàêîíà äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ. Òîëêóÿ çàêîí,
ñóäüÿ â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿåò êîíêðåòíóþ ïðàâîâóþ íîðìó.

Äëÿ òîëêîâàíèÿ çàêîíà âî ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ ìèðîâûõ ïðà-
âîïîðÿäêàõ ñóùåñòâóþò â êîðíå ñîâïàäàþùèå îñíîâíûå ïðèíöèïû
òîëêîâàíèÿ, óêàçûâàþùèå ñóäüå íà òîëêîâàíèå. Èçâåñòíû è îñíîâî-
ïîëîæåíèÿ òîëêîâàíèÿ. Âêðàòöå è îá ýòîì.

• Èñõîäíîé òî÷êîé êàæäîãî òîëêîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêè-ãðàì-
ìàòè÷åñêîå òîëêîâàíèå çàêîíà. Ýòî, êàê ïðàâèëî, óêàçûâàåò íà
îáúåêòèâíîå è çàêîííîå æåëàíèå çàêîíîäàòåëÿ, âûðàçèòü òó èëè
èíóþ ìûñëü. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â äîñëîâíîì çíà÷åíèè ñëîâ. ×ðåç-
âû÷àéíî âàæíûì äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ â êîíêðåòíîì ïðàâîâîì
ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèå îáùåãî èëè æå ïðèíÿòîãî â ÿçûêîâîì
óïîòðåáëåíèè ñëîâà. Â ñóäåáíîé ïðàêòèêå ðàçëè÷àþò ìåæäó

Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà



92

Êàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí Ãàéññ

îñíîâíûì çíà÷åíèåì ñëîâà è ìíîãîçíà÷íîñòüþ ýòîãî êîíêðåò-
íîãî ñëîâà. Ïðè îñíîâíîì çíà÷åíèè ñëîâà, êàê ïðàâèëî, òîëêî-
âàíèå ïðèâîäèò ê îäíîçíà÷íîìó çíà÷åíèþ ñëîâà. Ïðè ìíîãî-
çíà÷íîñòè ñëîâà ñìûñë ïðàâîâîé íîðìû íå ìîæåò áûòü ÷àñòî
îïðåäåëåí ëèøü íà îñíîâå ÿçûêîâîãî óïîòðåáëåíèÿ.
• Åñëè ïðè òîëêîâàíèè âîçíèêàþò íåäîðàçóìåíèÿ, ò.å. ìíîãèå
âîçìîæíûå âàðèàíòû òîëêîâàíèÿ, òîãäà âòîðîé ñòóïåíüþ ñòà-
íîâèòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ôîðìà òîëêîâàíèÿ. Îíà, êàê  ïðàâèëî,
íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû óñòàíîâèòü ñîäåðæàíèå òîëêóåìîãî
îòäåëüíîãî ïðàâîâîãî òåðìèíà èëè ïðåäëîæåíèÿ, èñõîäÿ èç ìå-
ñòà ðàñïîëîæåíèÿ èëè æå ñèñòåìíîñòè îáùåãî ïðàâîâîãî
êîíòåêñòà. Íà ñèñòåìàòè÷åñêîå òîëêîâàíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
òàêæå óòâåðæäåíèå, ÷òî èñõîäÿùèé èç íåãî îäíîçíà÷íûé èòîã
òîëêîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ, â îñíîâíîì, ñîåäèíÿþùèì. Ïðè êîíñòèòó-
öèîííîì òîëêîâàíèè áîëüøåå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ òåì òîëêóåìûì
íîðìàì çàêîíà, ãäå íîðìà ñîçâó÷íà ñ Êîíñòèòóöèåé. Ýòîò ïîäõîä
ÿâëÿåòñÿ ïî ñâîåé òåîðåòè÷åñêè-ïðàâîâîé ñóùíîñòè íàäñòðîéêîé
è ïðèìåíÿåòñÿ ñåãîäíÿ, â îñíîâíîì, ïðè ñèñòåìàòè÷íîì  òîëêî-
âàíèè.
• Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå òåëåîëîãè÷åñêîå òîëêîâàíèå, êîòî-
ðàÿ çàäàåòñÿ âîïðîñîì î ñìûñëå è öåëè çàêîíà. Êàæäàÿ ïðà-
âîâàÿ íîðìà íàïðàâëåíà íà ðàçðåøåíèå òèïè÷íîãî ïðîòèâî-
ïîñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ íà îñíîâàíèè çàêîíîäàòåëüíîé îöåíêè.
Âîçìîæíî èññëåäîâàòü ñìûñë ïóòåì îñìûñëåíèÿ ïðîöåññà
îöåíêè, ïðèâåäøåé çàêîíîäàòåëÿ ê òàêîìó ðåøåíèþ. Ýòî ïðî-
èñõîäèò íà îñíîâàíèè ðàçðàáîòêè âîçíèêøèõ ïðîòèâîðå÷èâûõ
èíòåðåññîâ è ïóòåì èññëåäîâàíèÿ îöåíîê. Ýòîò òåëåîëîãè÷åñêèé
ìåòîä òîëêîâàíèÿ èìååò ïðåèìóùåñòâî ïî ñðàâíåíèþ ñ äðó-
ãèìè ìåòîäàìè.

Â îáùåé ñëîæíîñòè ñóäüÿ ïðèìåíÿåò êëàññè÷åñêóþ ôîðìó
òîëêîâàíèÿ  çàêîíà, ïðîôåññèîíàëüíîå âëàäåíèå ÷åì çíà÷èòåëüíî
óïðîùàåò ïðèíÿòèå ðåøåíèé. Ìíå áû õîòåëîñü ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
çíàíèå ìåòîäèêè òîëêîâàíèÿ çàêîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì îðóäèåì
äëÿ êàæäîãî ñóäüè è ÷òî þðèäè÷åñêèé óðîâåíü è ïðîôåññèîíà-
ëüíîñòü åãî ðàáîòû â áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñèò îò ýòîãî. Èìåííî
ïîýòîìó êàæäûé ñóäüÿ ïðèçâàí óñîâåðøåíñòâîâàòü ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèé äàð îïðåäåëåíèé. Ïðàêòè÷åñêèé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî âàæíûì
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â ñóäåéñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîå âëàäåíèå
ìåòîäèêîé òîëêîâàíèÿ çàêîíà.

×àñòü  òðåòüÿ×àñòü  òðåòüÿ×àñòü  òðåòüÿ×àñòü  òðåòüÿ×àñòü  òðåòüÿ

1. Ïåðâàÿ áîëüøàÿ ñôåðà ðàçâèòèÿ ïðàâà âûäåëÿåòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì ïðèìåíåíèÿ è ñòðóêòóðèðîâàíèÿ îñíîâíîé îãîâîðêè â çàêîíå
è îòêðûòûõ, íåîïðåäåëåííûõ ïðàâîâûõ ïîíÿòèé. Âû, íàâåðíîå, âñå
ïîìíèòå èç øêîëû “õîðîøèå îáû÷àè” èëè æå  “âåðíîñòü è âåðó”,
èëè æå ìíîæåñòâî äðóãèõ ïðèìåíÿåìûõ ïðàâîâûõ íîðì. Çàêîí
îãðàíè÷èâàåòñÿ îáùåé ïðàâîâîé ôîðìóëèðîâêîé, à åãî âûïîëíåíèå
îñòàâëÿåò çà ïðàâîñóäèåì, èñõîäÿ èç ðàçíîîáðàçèÿ ïðàâèë ïî ðàñ-
ïîðÿäêó âåùåé è ìåíÿþùèõñÿ æèçíåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé. Èç
ýòîãî âî âñåõ êîíòèíåíòàëüíûõ ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ è ðàçâèëàñü
ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà. Â Ãåðìàíèè, ê ïðèìåðó, Âåðõîâíûé Ôåäå-
ðàëüíûé Ñóä ïîä ïîíÿòèåì ðàçâèòèÿ ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî
ïðàâà ïîíèìàåò äåðæàòü â ñîãëàñèè öåëü, ïðàâî è ïðàâîâóþ
äåéñòâèòåëüíîñòü è ðàçðåøàòü íàïðÿæåíèÿ ìåæäó íîðìîé  è ïðà-
âîâîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Ñâîåé îñíîâíîé çàäà÷åé îí åùå ñ÷èòà-
åò è ðàçâèòèå ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñóäåé. Áîëüøîé íå-
ìåöêèé êîììåíòàðèé ê âûñøåé ñóäåáíîé ïðàêòèêå, ê îñíîâíîìó
ïðàâîâîìó ïîëîæåíèþ “âåðíîñòè è âåðû” çàíÿë áû íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü êàê ìèíèìóì 1388 ñòðàíèö. Ñîîòâåòñâåííî áûëî áû è ñ
ñóäåéñêèì òîëêîâàíèåì ò.í. êîðîëåâñêîãî ïàðàãðàôà “õîðîøèõ
îáû÷àåâ”. Áîëüøèìè ñôåðàìè ñóäåáíîé ïðàêòèêè ÿâëÿþòñÿ îòñóòñ-
òâèå êîììåð÷åñêîé îñíîâû, ïðàâîâîå çëîóïîòðåáëåíèå, ïðè÷èíåíèå
âðåäà îáû÷àÿì, êàê îñíîâà ïðàâîâîãî îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåò íà
ïîäà÷ó æàëîáû ñ ïðåäøåñòâóþùèì äåÿíèåì, ïðàâîâîå îãðàíè÷åíèå
ïðè òÿæåëûõ ýêâèâàëåíòíûõ íàðóøåíèÿõ âî âðåìÿ äîãîâîðíîãî
óðàâíåíèÿ çàäà÷, à òàêæå ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà äëÿ ïîìîùè ñîöèàëüíî
íåìîùíûì ïðè çàùèòå ïîòðåáèòåëåé è ñóäåáíàÿ âëàñòü äëÿ êîíòð-
îëÿ ñòàíäàðòíûõ óñëîâèé äîãîâîðà.

Íà ìîé âçãëÿä, íè îäèí ñîâðåìåííûé ïðàâîïîðÿäîê íå â ñèëå
íà ãðàíè ìåæäó çàêîíîäàòåëüíîé è ñóäåáíîé âëàñòÿìè îáîéòèñü
áåç çàêðåïëåííîãî â çàêîíå ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé ìåæäó çàêîíîì è
ñóäåáíîé ïðàêòèêîé. Ïðè òîì, êàæäàÿ èç íèõ äîëæíà óñìîòðåòü ïðà-
âîâûå ïðåäïèñàíèÿ âîïðåêè ïîòðåáíîñòÿì ìåíÿþùèõñÿ æèçíåííûõ
óñëîâèé. Ìíîãîå ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òîáû òÿæåñòè ìåæäó çàêîíîì

Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà
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è ðàçâèòèåì ïðàâà â áóäóùåì ïåðåìåñòèëèñü â ïîëüçó ðàñòóùåé
ñóäåáíîé âëàñòè.

Êàê æå ëåãèòèìèðóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå? Åãî âîñïðèÿòèå ïðî-
èñõîäèò êàê ïåðåäàííîå çàêîíîäàòåëåì ñóäüå ïîëíîìî÷èå ïðàâîâîé
êîíêðåòèçàöèè, êîòîðîå äåðæèòñÿ â ðàìêàõ çàêîííûõ íîðì è íå
ïðîòèâîðå÷èò íè ïðèíöèïó äåìîêðàòèè, íè îñíîâíîìó ïîëîæåíèþ
ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé. Òîò ôàêò, ÷òî ðàçâèòèå ïðàâà â èñòî÷íèêå
ïðàâîâîãî ó÷åíèÿ ïî òîé æå ïðè÷èíå íå ïðè÷èñëÿåòñÿ ê èñòèííîìó
ñóäåéñêîìó ïðàâó, âûçûâàåò ó ìíîãèõ óäèâëåíèå, íî íè÷åãî íå ìå-
íÿåò â ëåãèòèìíîñòè.

2. Âîðîòà â ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà îò-
ïèðàþòñÿ ôîðìîé àðãóìåíòèðîâàííîñòè ïðîñòîé àíàëîãèè çàêîíà
è îáðàòíîãî âàðèàíòà ò.í. òåëåîëîãè÷åñêîé ðåäóêöèè çàêîíà. Ïðî-
ñòàÿ àíàëîãèÿ â çàêîíå ïðîèñõîäèò òîãäà, êîãäà ðå÷ü èäåò î ïåðå-
äà÷å ïðèíÿòîãî ïî îòíîøåíèþ ê îäíîìó êîíêðåòíîìó äåëó ïðàâèëà
íà äðóãîé, ïîäîáíûé â ïðàâîâîì îòíîøåíèè êàçóñ, êîòîðûé íå
îõâàòûâàåòñÿ äîñëîâíûì çíà÷åíèåì ñëîâà. Çàêîíîì, ê ïðèìåðó,
ïðåäïèñûâàåòñÿ äëÿ ñîòðóäíèöû ìàãàçèíà çàêîííîå ïîëíîìî÷èå.
Èç-çà ðàâåíñòâà èíòåðåññîâ ýòà íîðìà ïî àíàëîãèè ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ è íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, çàíÿòûõ â ìàãàçèíå â êîììåð-
÷åñêîì ïëàíå, äàæå åñëè îíè íå ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè. Òåëåîëî-
ãè÷åñêàÿ ðåäóêöèÿ êàñàåòñÿ êàê  ðàç ïðîòèâîïîëîæíîãî ñëó÷àÿ, êîãäà
íå ïðèìåíÿåòñÿ çàêîííîå ïðàâèëî ïî îòíîøåíèþ ê ñëó÷àþ, êîòîðûé
îíà ðåãóëèðóåò ñîãëàñíî äîñëîâíîìó çíà÷åíèþ. Îáå ôîðìû àðãó-
ìåíòèðîâàííîñòè èìåþò ñâîåé öåëüþ êàê ïðè ðàñøèðåíèè, òàê è
ïðè îãðàíè÷åíèè äåéñòâèÿ çàêîíà èñïðàâèòü öåëü çàêîíà â ñìûñ-
ëîâîì îòíîøåíèè, ÷òî íå áûëî ïðåäóñìîòðåíî ïðè ïðèíÿòèè íîð-
ìû. Ðå÷ü èäåò î êëàññè÷åñêèõ ñóäåáíûõ ôîðìàõ, äîïóñòèìîñòü ÷åãî
â êà÷åñòâå ñóäåéñêîãî ïðàâà  ÿâëÿåòñÿ íåîñïîðèìûì ôàêòîì.

3. Ñóäåéñêîå ïðàâî â óçêîì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà ìîæíî íàéòè
òàì, ãäå áåçìîëâñòâóåò çàêîí, ò.å. åñëè íåâîçìîæíî íàéòè ðàçðå-
øåíèå ïðîáëåìû â êîíêðåòíîì ñëó÷àå, ïðèáåãàÿ ê êëàññè÷åñêèì
ìåòîäàì òîëêîâàíèÿ çàêîíà. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïðîáåëàìè â çàêîíå,
÷òî çàêîíîäàòåëü â ñâîå âðåìÿ íå ñìîã ïðåäâèäåòü òîãî èëè èíîãî
ñëó÷àÿ. Ñàìûì ÿðêèì ïðèìåðîì â íåìåöêîì ïðàâå ÿâëÿåòñÿ, ïî-
æàëóé, ïðîáëåìà íàðóøåíèÿ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ  â äîãîâîðå. Ýòî,
êñòàòè, óðåãóëèðîâàíî çàêîíîì â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ
èëè ïðîñðî÷êè äîëãîâ, íî íå â ñëó÷àå ïëîõîãî âûïîëíåíèÿ ñóäåáíîé
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âëàñòüþ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ò.í. ïîëîæèòåëüíîãî íàðóøåíèÿ
äîãîâîðà. Ïðîáåëû â çàêîíå ìîãóò âîçíèêàòü òàêæå âïîñëåäñòâèè
ýêîíîìè÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Ê ïðèìåðó, â ñôåðå
àâòîðñêèõ ïðàâ ïðè ïîÿâëåíèè íåïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì íîâûõ
òîíàëüíûõ è ôîòîãðàôíûõ ñðåäñòâ. Âîñïîëíåíèå èìåííî òàêèõ
ïðîáåëîâ â çàêîíå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì äëÿ ñóäüè. Ïîìèìî
ýòîãî, ñóäüÿ óïîëíîìî÷åí, ñîãëàñíî áîëüøèíñòâó ìíåíèé, â ðàìêàõ
çàêîíà äàæå áåç óêàçàíèÿ öåííûõ ðåøåíèé Êîíñòèòóöèè è áåç äî-
êàçàòåëüñòâà ïðàâèëà î ïðîáåëàõ, äèôôåðåíöèðîâàòü, òîëêîâàòü
çàêîí ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðàâîïîðÿäîê ñîäåðæèò â ñåáå ðåøåíèÿ
äëÿ ðàçâèòèÿ ïðàâà. Ñàìûì çíàìåíèòûì íåìåöêèì ïðèìåðîì òîìó
ñëóæèò èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ îáùèõ ïðàâ ëè÷íîñòè ïóòåì óòâåðæ-
äåííîé Ôåäåðàëüíûì Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì Ãåðìàíèè ñóäåáíîé
ïðàêòèêè Âåðõîâíîãî Ôåäåðàëüíîãî Ñóäà Ãåðìàíèè. Â ìåòîäè÷åñ-
êè-ïðàâîâîì îòíîøåíèè, íîâîå ñóäåéñêîå ïðàâî ðàçâèâàåòñÿ êàê
ïðàâîâàÿ àíàëîãèÿ, ïðè ïðèìåíåíèè êîòîðîé èç ìíîãèõ ïðàâîâûõ
íîðì âûðàáàòûâàåòñÿ âîçâûøåííûé ïðàâîâîé ïðèíöèï è ïðèìå-
íÿåòñÿ ïðè ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ.

Ñóäüå íåîáõîäèìî ïðè “âûõîäÿùåì çà ðàìêè çàêîíà ðàçâèòèè
ïðàâà” ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïîâ äåìîêðàòèè è ðàçäåëåíèÿ âëà-
ñòåé. Ñîîòâåòñâåííî è ãîëîñà, êîòîðûå ñ÷èòàþò ñóäåéñêóþ ïðàâî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü íåäîïóñòèìîé, íå çàìîëêàþò ó íàñ. Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè, âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î ëåãèòèìíîñòè, âûõîäÿùåé
çà ðàìêè çàêîíà ñóäåéñêîãî ïðàâà è, â îñîáåííîñòè, âîïðîñ î äî-
ïóñòèìîñòè êðèòåðèåâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïîäîáíîãî ñóäåéñêîãî
ïðàâà. Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ãåðìàíèè ñ÷èòàåò, ÷òî ðàçâèòèå ïðà-
âà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
ñïðàâåäëèâîñòè â óçêîé âçàèìîñâÿçè ñ ñóùåñòâóþùèì ïðàâîïî-
ðÿäêîì. Êîíêðåòíåå âûñêàçûâàåòñÿ Âåðõîâíûé Ñóä Ãåðìàíèè:
“Îñíîâîïîëîãàþùèé ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé  ëèøü â òîì ñëó-
÷àå èñêëþ÷àåò ðàçâèòèå ïðàâà, åñëè ñóäüÿ ñ÷èòàåò ïðàâèëüíûì
ïðèìåíÿòü îáùèå, ïðåäîñòàâëåííûå åìó çàêîíîäàòåëåì èëè ïðà-
âîïîðÿäêîì, ñóùåñòâóþùèå è âûïîëíèìûå ïðàâîâûå íîðìû”. Ïîý-
òîìó ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ïðàâîòâîð÷åñêîå ñóäåéñêîå ïðàâî ÿâëÿåòñÿ íàñ-
òîëüêî ëåãèòèìíûì, íàñêîëüêî ýòî îáîñíîâûâàåòñÿ îáùå-
ïðàâîâûìè ïðèíöèïàìè, ëåæàùèìè â îñíîâå îáùåãî ïðàâîïîðÿä-
êà. Ïîýòîìó ÿ ÷àñòî îïèñûâàþ ýòî ÿâëÿíèå ñëåäóþùèì âûñ-
êàçûâàíèåì: “principles Yes, policies No.”

Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâàÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà
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×àñòü  ÷åòâåðòàÿ×àñòü  ÷åòâåðòàÿ×àñòü  ÷åòâåðòàÿ×àñòü  ÷åòâåðòàÿ×àñòü  ÷åòâåðòàÿ

Â çàêëþ÷åíèå ìíå áû õîòåëîñü ïðåäñòàâèòü íåñêîëüêî òåçèñîâ:

1. Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà â êîëè÷åñòâåí-
íîì îòíîøåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ âîñïîëíåíèÿ çàêîííûõ
ïðîáåëîâ. Îíî ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ñðåäñòâîì óðåãóëèðîâàíèÿ,
÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðàâîâîé ðåàëüíîñòè, íàï-
ðàâëåíî íà ââåäåíèå àëüòåðíàòèâíîé íîðìû çàêîíà è ÿâëÿåòñÿ
îäíîâðåìåííî â ñôåðå ñâîåãî óïîòðåáëåíèÿ îñíîâîïîëîãàþùèì
äëÿ ðàçâèòèÿ ïðàâà. Ñóùåñòâóþùèå ñîìíåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ëåãè-
òèìíîñòè íå ïðåïÿòñòâóþò åé.

2. Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà äåðæèòñÿ â
êîëè÷åñòâåííî óçêèõ ãðàíèöàõ. Îíà ëåãèòèìèðîâàíà â êà÷åñòâå âòî-
ðè÷íîãî ïðàâîâîãî èñòî÷íèêà èç îáëàñòè êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé
ãàðàíòèè. Ïðèíöèï äåìîêðàòèè è îñíîâîïîëîæåíèÿ ðàçäåëåíèÿ
âëàñòåé òðåáóþò îò ñóäüè âîçäåðæàííîñòè è ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ
âåðõîâåíñòâà çàêîíîäàòåëÿ. Îí äîëæåí îãðàíè÷èâàòüñÿ ëèøü
êîíêðåòíûìè ñèòóàöèÿìè ìåæäó ïðàâîïîðÿäêîì è ïðàâîâîé ðåà-
ëüíîñòüþ. Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà äîëæíî
âïèñûâàòüñÿ â óçêîì ïîíèìàíèè ñëîâà â ñóùåñòâóþùèå ðàìêè
Êîíñòèòóöèè è îáùåãî ïðàâîïîðÿäêà. Ýòî âîçëàãàåò íà ñóäüþ åùå
áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü “ñìåíû çàêîíîäàòåëÿ” è òðåáóåò îò íåãî
â âûñøåé ìåðå àðãóìåíòèðîâàííîå îáäóìûâàíèå è äèô-
ôåðåíöèàöèþ âîçìîæíûõ àëüòåðíàòèâíûõ ðåøåíèé, à, â îñîáåí-
íîñòè, îòêðûòîñòü è î÷åâèäíîñòü àðãóìåíòèðîâàííîñòè.

Èìåííî ïîýòîìó ÿ ïîçâîëÿþ ñåáå, èìåÿ ñîðîêàëåòíèé ñòàæ ðà-
áîòû íà ðàçíûõ ñóäåéñêèõ äîëæíîñòÿõ, ïðèäàòü îãðîìíîå çíà÷å-
íèå ðàçâèòèþ ïðàâà ïîñðåäñòâîì ñóäåéñêîãî ïðàâà è ñ÷èòàþ ýòî
ïîëîæèòåëüíûì øàãîì äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî ïðàâà, ÷òî çàñ-
ëóæèâàåò ïðèçíàíèÿ â ñóäåáíîé ïðàêòèêå.
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Rechtsfortbildung durch Richterrecht

I.

Am Ende unseres heutigen Diskurses stelle ich Ihnen mit einigen
Anmerkungen zur Rechtsfortbildung durch Richterrecht ein neues Tagungs-
thema vor. Nun wird jeder, der die realen Verhältnisse in Ihren Ländern
kennt, gewiss der Meinung sein, dass es für Sie in den Transformations-
ländern eine Fülle praktisch dringenderer Probleme gibt, als Fragen
richterlicher Rechtsfortbildung. Indessen ist unübersehbar, dass in dem
Phänomen „Richterrecht als neue Rechtsquelle“ nicht zuletzt auch die Rolle
und Verantwortung des Richteramts im Gesamtgefüge des Staats ange-
sprochen ist. Dies gibt der Befassung mit den Grundlagen des Richterrechts
ihre Wichtigkeit und Aktualität. Rechtsfortbildung durch Entwicklung von
Richterrecht ist heute ein notwendiger Bestandteil jeder modernen
Rechtsordnung. Sowohl Lücken im Gesetz als auch gänzlich ungeregelte
Rechtsgebiete zwingen den Richter, rechtsschöpferisch tätig zu werden.
Schon ein kurzer Blick auf die rechtstatsächlichen Verhältnisse in den
Rechtsordnungen der kontinentalen Länder Westeuropas zeigt, dass der
Entwicklung von Richterrecht eine immense praktische Bedeutung zu-
kommt. Es wäre reizvoll, dies für das deutsche Zivilrecht etwa anhand des
Alterungsprozesses der beiden großen Kodifikationen, des Bürgerlichen
Gesetzbuches und des Handelsgesetzbuches,  näher auszuleuchten. Der
Befund wäre, dass beide Kodifikationen  schon durch die Rechtsprechung
des vormaligen Reichsgerichts, ganz maßgeblich aber durch die
kontinuierliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in weitem Umfang
fortentwickelt, umgebildet und verändert worden sind. Dies in einem Maße,
dass sich inzwischen durchaus die Frage stellen kann, ob das geltende
deutsche Zivil- und Handelsrecht in seiner heutigen Ausgestaltung mehr
von der Kontinuität der ursprünglichen Kodifikationen bestimmt wird oder
von der Überlagerung durch das Richterrecht. Nicht anders verhält es sich
in Frankreich mit dem Code civil und dem Code de Commerce. Des weite-
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ren würde offensichtlich werden, dass sich solches Richterrecht in den
letzten fünfzig Jahren in weit stärkerem Maße als früher entwickelt hat und
rein faktisch neben dem parlamentarisch gesetzten Recht  zu einer wichti-
gen neuen Rechtsquelle geworden ist. Dies soll hier nicht weiter vertieft
werden. Stattdessen soll ein weiterer Befund angefügt sein. Seit der
Überwindung der Begriffsjurisprudenz besteht im deutschen Recht
allgemeines Einverständnis darüber, dass der Richter zur Rechtsfortbildung
im Wege des Richterrechts berechtigt ist (BverfGE 34, 269/284; 82, 6/12;
95, 48/62; BGHZ 4, 152/158 st.Rspr.). Kein Gesetzgeber kann alle künftigen
Konfliktsfälle vorhersehen. Jedes Gesetz ist wegen der Vielgestaltigkeit der
Lebensverhältnisse und ihres beständigen Wandels notwendig lückenhaft.
Der Richter andererseits darf unter dem Verfassungsprinzip umfassender
Justizgewährung (Art. 19 Abs.IV, Art. 2 Abs.III, Art. 97 Abs. GG.) eine
Entscheidung nicht mit der Begründung verwehren, das Gesetz enthalte
für den zu entscheidenden Sachverhalt keine Regelung und er darf mit
solcher Begründung eine Klage auch nicht abweisen. Rechtsfortbildung
durch Richterrecht ist damit nicht nur ein Recht des Richters, sondern
zugleich eine Pflicht des Richters. Im Ergebnis ist heute so im deutschen,
wie etwa auch im französischen Recht das „Ob“ richterrechtlicher Rechts-
fortbildung positiv geklärt, nur das „Wie“ und das „Wieweit“ seiner legitimen
Grenzen sind weiterhin im Streit. Der Bundesgerichtshof hat dazu schon
in seinem Jahresbericht 1966 in aller Offenheit festgestellt: „Darüber ist
jedenfalls unter Juristen kein Zweifel möglich, dass in allen Zeiträumen
das verwirklichte Recht eine Mischung von Gesetzesrecht und Richter-
recht gewesen ist, und dass dasjenige Recht, das sich in den Entschei-
dungen der Gerichte verwirklicht hat, sich niemals in allem mit dem Recht
gedeckt hat, das der Gesetzgeber gesetzt hatte. Zur Erörterung steht daher
immer nur das Maß, nicht das „Ob“ eines Richterrechts“.

2. Die Anerkennung der Zulässigkeit von rechtsfortbildendem Rich-
terrecht versteht sich im historischen Zusammenhang keineswegs von
selbst. Bekanntlich haben noch die großen kontinentalen Kodifikationen
an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, einerseits in Deutschland
das Allgemeine Preußische Landrecht und sodann der Code civil in Frank-
reich, dem Richter selbst die einfache interpretatorische Auslegung des
formellen Gesetztes verboten. Für Montesquieu und die Anhänger der Lehre
strikter Gewaltenteilung durfte des Urteil des Richters nichts anderes sein
als „eine genaue Kopie des Gesetzes“ und dazu bedürfe es, so der
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Glaubenssatz,  nichts „als der Augen“, der Richter dementsprechend sei
nicht mehr als“ der Mund des Gesetzes“. Diesem rechtstheoretischen
Ansatz trat hinzu eine Überschätzung der realen Möglichkeiten, mit dem
Instrument des geschriebenen Gesetzes die Vielgestaltigkeit des
praktischen Lebens und der sich wandelnden Verhältnisse in einem
geschlossenen Gesetzessystem umfassend und vollständig zu regeln. Für
den ersten und hauptsächlichen Kernbereich richterlicher Tätigkeit,
allerdings die Befugnis der Richters zur interpretatorischen Auslegung des
geschriebenen Gesetzes war der Glaube an solcherart Dogma, dass das
Gesetz auf alle in der sozialen Realität sich stellende Sachverhalte eine
Lösung bereithalten könne ebenso wie der der Gewaltenteilungslehre
Montesquieus zugrunde liegende Glaube daran, dass der Urteilsinhalt im-
mer derselbe sei, gleichgültig, welcher Richter ihn ausspreche, relativ rasch
bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts überwunden. Seitdem ist in den
kontinentalen Rechtssystemen das Recht und die Pflicht des Richters zur
Auslegung des formellen Gesetzes außer Zweifel gerückt und zwar
dergestalt, dass im konkreten Rechtsstreit nur dem erkennenden Richter
und jedem erkennenden Richter die Auslegung des Gesetzes obliegt, ohne
jede  Bindung an eine wie immer geartet verbindliche Norminterpretation
anderer Kollegien oder an besondere norminterpretatorische Aufsichts-
verfahren. Dies ist, wie man  weiß, in Ihren Ländern teilweise anders. Ich
denke das könnte ein Punkt sein, der näherer Diskussion wert wäre.

3. Gegenüber dem Bereich interpretatorischer Auslegung des Geset-
zes erheblich länger hingegen und in vielem bis heute problematischer
war der Weg bis zur Anerkennung „Gesetzesübersteigender Rechtsfortbil-
dung“ durch echtes Richterrecht. Auf diesem Felde wirkt manches von
den alten historischen Denkansätzen an Skepsis, Vorbehalt und Legitimi-
tätszweifel nach und vieles, was in Deutschland heute zum Richterrecht
fortschrittlich oder zurückhaltend-konservativ geschrieben wird, findet sich
schon in den lebhaften Auseinandersetzungen in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Ich selbst war und bin ein entschiedener Anhänger der
Legitimität  rechtsschöpferischen Richterrechts. Freilich darf gerade der
Befürworter der Befugnis zur richterlichen Rechtssetzung nicht
verschweigen, dass die Etablierung von Richterrecht durchaus auch ihre
Gefahren haben kann. Dabei stehen - im Schlagwort gesprochen - im Vor-
dergrund:  zum einen das dem Richterrecht anhaftende Demokratiedefizit
und zum anderen seine Friktion mit dem Prinzip der Gewaltenteilung.

Rechtsfortbildung durch Richterrecht
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Deshalb verlangt die Entwicklung von Richterrecht schon im  gedanklichen
Ansatz eine zurückhaltende und besonders verantwortliche richterliche
Hand, die der Versuchung widersteht, als „Ersatzgesetzgeber“ den Vorrang
des eigentlichen  Gesetzgebers  zu überspielen. Im Besonderen aber
verlangt sie strikte Abstinenz gegenüber der Verlockung zur rechtspolitisch
zielgerichteten Ausformung des Rechts über die Grenzen hinaus, die das
geltende Rechtssystem setzt.

II.

Die richterliche Rechtsfortbildung durch Richterrecht ist nicht zuletzt
ein inzwischen schon fast klassisches Thema der juristischen Methoden-
lehre. Ihre Legitimation, ihre Voraussetzungen und Grenzen sind Gegen-
stand zahlreicher Untersuchungen. Wenig Beachtung hingegen hat bisher
die ihr zugrunde liegende Methodik gefunden. Was eigentlich das Wesen
richterlicher Rechtsfortbildung ist und wie sich begrifflich Rechtsfortbildung
und Richterrecht zueinander verhalten, ist so in aller Vielstimmigkeit der
juristischen Diskussion bisher wenig deutlich geworden. Lassen Sie mich
dazu einige, freilich nur  bruchstückhafte Über-legungen vortragen.

1. Zunächst einige Worte zum zentralen Bereich richterlicher Arbeit am
und mit dem Gesetz, der richterlichen Auslegung des geschriebenen
Gesetzes. Alle richterliche Auslegung zielt immer auf die Feststellung des
klaren oder mehrdeutig zweifelhaften Regelungsinhalts des Gesetzes, stets
gerichtet auf die Herausarbeitung des Geltungs- und Anwendungsbereichs
des bestehenden Gesetzeskanons. Dies geschieht in abgestufter Folge
durch teils rechtskognitive Subsumtion, im Wesentlichen aber durch wer-
tende Interpretation der Gesetzesregel. Das Ergebnis der Auslegung ist
dementsprechend seinem Wesen nach  normativ wertende Konkretisierung
des Gesetzes im konkreten Fall. Richterliche Gesetzesauslegung ist damit
in ihrem Kern die im Einzelfall rechtskonkretisierende Anwendung des gel-
tenden Gesetzes. Sie ist so methodisch Rechtsanwendung, nicht aber
richterliche Rechtssetzung.

Für die Auslegung des Gesetzes haben sich, in ihren Kernaussagen
festumrissene und in allen modernen Rechtsordnungen im Wesentlichen
übereinstimmende Auslegungsgrundsätze herausgebildet, die den Rich-
ter bei der Auslegung leiten. Die klassischen Auslegunsgrundsätze sind
bekannt. Ich will sie deshalb nur kurz streifen.

Karlmann Geiß
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•   Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der in der Gesetzesregel
sprachlich zu Ausdruck gekommenen Wortsinn ( logisch-grammati-
kalische Auslegung). Sie zielt auf die Ermittlung des in der Gesetzes-
regel zum Ausdruck kommenden objektivierten Willens des Ge-
setzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut und dem Wortsinn
ergibt. Maßgeblich dafür ist der im konkreten Rechtsgebiet übliche
Sprachgebrauch oder der allgemeine Sprachgebrauch. In der
richterlichen Praxis erweist sich häufig als nützlich die Unter-
scheidung nach der Kernbedeutung eines Wortbegriffs einerseits
und nach dem diese Kernbedeutung umgebenden Bedeutungshof
andererseits. In der Kernbedeutung des Wortbegriffs führt in der
Regel schon die Wortauslegung zu einem eindeutigen Wortsinn,
der für die Subsumtion grundsätzlich bindend ist. Im Bereich  des
Bedeutungshofs eines Wortbegriffs kann der Wortsinn der
Rechtsnorm häufig allein aus dem Sprachgebrauch nicht mehr
eindeutig bestimmt werden, so dass er mehrdeutig bleibt.

• Verbleiben in der Wortauslegung Unklarheiten , d.h. mehrere mög-
liche Auslegungsalternativen, kommt als zweite Prüfungsebene die
systematische Auslegung zum Zuge. Sie ist  bekanntlich darauf
gerichtet, den Inhalt des auszulegenden einzelnen Rechtsbegriffs
oder Rechtssatzes aus dem Standort und  der Systematik im
Gesamt-gefüge des Gesetzes und aus  seiner Einordnung in den
Gesamtzusammenhang der Rechtsordnung zu bestimmen. Auch
für die systematische Auslegung gilt, dass ein aus ihr gewonnenes
eindeutiges Auslegungsergebnis grundsätzlich bindend ist. Nur als
Merkposten sei darauf  hingewiesen, dass der Grundsatz
verfassungskonformer Auslegung, der besagt, dass bei mehreren
Auslegungsmöglich-keiten eines Gesetzes diejenige den Vorrang
hat, bei der die Norm im Einklang mit der Verfassung steht, in seiner
rechtstheoretischen Zuordnung ein Unterfall, in seiner heutigen
praktischen Bedeutung  hingegen einer der Hauptanwendungsfälle
der systematischen Auslegung ist.

•      Über die vorgenannten Auslegungsebenen hinaus entscheidend
aber ist immer die teleologische Auslegung,  die nach dem Sinn
und Zweck des Gesetzes fragt. Da jede Rechtsvorschrift einen ge-
dachten typischen Interessengegensatz auf Grund einer gesetz-
geberischen Wertung lösen will, kann man ihren Sinn ermitteln,
indem man den Bewertungsvorgang nachvollzieht, der den Gesetz-
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geber zu seiner Lösung geführt hat. Dies geschieht durch die
Herausarbeitung der in Betracht kommenden gattungsmäßigen
Interessengegensätze und durch die Ermittlung der Werturteile, die
der Lösung des Gesetzes zugrunde liegen. Dieser teleologische
Auslegungsansatz hat, wie bekannt, gegenüber den anderen Aus-
legungsmethoden ein Primat.

Insgesamt gibt der klassische Auslegungskanon dem Richter ein be-
währtes System der Normbestimmung  an die Hand, dessen professionelle
Beherrschung  in der weit überwiegenden Zahl der Fälle zu sachgerechten
und allseits gebilligten Ergebnissen führt. Lassen Sie mich dazu hervor-
heben, dass die intensive Befassung mit der Methodik der Gesetzesausle-
gung zum grundlegenden Rüstzeug eines jeden Richters gehört und dass
sich die juristische Qualität und Professionalität seiner richterlichen Arbeit
ganz maßgeblich vom Maß der Beherrschung  der  gesicherten Aus-
legungsmethoden bestimmt wird. Deshalb ist jeder Richter immer wieder
aufgerufen, sein auslegungsmethodisches Rüstzeug zu schärfen. Alle prak-
tische Erfahrung im Übrigen zeigt, dass  die gelegentlich zu beobachtende
Flucht in vorschnelle Richter durch nichts anderes so wirksam begrenzt
wird, wie durch die professionell souveräne Beherrschung der Methodik
der Gesetzesauslegung.

III.

1. Der erste große Bereich richterlicher Rechtsfortbildung ist gekenn-
zeichnet durch die Anwendung und Strukturierung gesetzlicher General-
klauseln und offener, unbestimmter Rechtsbegriffe. Sie alle kennen die
Schulbeispiele, etwa den Verweis des Gesetzes auf die „guten Sitten“ oder
auf  „Treu und Glauben“ und eine Vielzahl  anderer, verwandter offener
Rechtsbegriffe. Das Gesetz  beschränkt sich hier darauf, einen allgemein
formulierten Rechtsgrundsatz zu statuieren und dessen konkrete Ausfüllung
im Blick auf die Vielfalt der Regelungssachverhalte und den Wandel der
Lebensverhältnisse der Rechtsprechung zu überlassen. Daraus hat sich
in allem kontinentalen Rechtssystem eine weit ausgreifende rechts-
fortbildende Rechtsprechung entwickelt. In Deutschland etwa hat der
Bundesgerichtshof die richterliche Rechtsfortbildung speziell auf diesem
Gebiet von jeher in dem Ziel, Recht und Rechtswirklichkeit im Einklang zu
halten und Spannungen zwischen Norm und Rechtswirklichkeit aufzulösen,
als eine zentrale Aufgabe und als Appell zu schöpferisch gestaltender
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Fortentwicklung des Rechts verstanden. Die Darstellung der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung zum Rechtsgrundsatz von „Treu und Glauben“
würde heute ein ganzes Kolleg ausfüllen; seine Kommentierung in einem
deutschen Großkommentar beispielsweise umfasst nicht weniger als 1388
Seiten. Entsprechend verhält es sich mit der richterlichen Entfaltung des
so genannten Königsparagraphen der „guten Sitten“. Große Bereiche
solcher Rechtsprechung sind, um nur einige Stichworte zu nennen,  Fehlen
und Fortfall der Geschäftsgrundlage, Rechtsmissbrauch, sittenwidrige
Schädigung als Grundsatz der Rechtsbeschränkung, Verbot des Wider-
spruchs mit vorangegangenem Tun, Rechtsbegrenzung bei schweren
Äquivalenzstörungen im vertraglichen Leistungsausgleich und in neuerer
Zeit vor allem die Rechtsprechung zum Schutz der wirtschaftlich
Schwächeren im Verbraucherschutz und die weit ausgreifende Judikatur
zur Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen.

Nach meiner Überzeugung kann keine moderne Rechtsordnung an
der Grenze zwischen Legislative und Judikative ohne eine solcherart ge-
setzlich verankerte Aufgabenaufteilung zwischen Gesetz und Richterspruch
auskommen, will sie nicht starre, unflexible Rechtsfestschreibung im
Widerspruch zu den Bedürfnissen der Rechtswirklichkeit und der sich
wandelnden  gesellschaftlichen Verhältnisse in Kauf nehmen. Zugleich
spricht im Blick auf die weitere Entwicklung alles dafür, dass sich die Ge-
wichte zwischen Gesetz und richterlicher Rechtsfortbildung in der Zukunft
weiter in  die Richtung zunehmender Dezisionsmacht der Rechtsprechung
verschieben werden.

Wie nun legitimiert sich eine so weitreichende richterliche Dezision?
Man begreift sie als eine vom Gesetzgeber dem Richter gleichsam dele-
gierte, abgeleitete Rechtskonkretisierungsbefugnis, die sich innerhalb des
Rahmens des gesetzlichen Normtextes hält und deshalb auch nicht im
Widerspruch zum Demokratieprinzip und zum Gewaltenteilungsgrundsatz
steht. Dass die klauselausfüllende richterliche Rechtsfortbildung in der
juristischen Rechtsquellenlehre aus gleichen Gründen überwiegend nicht
dem echten Richterrecht zugerechnet wird, mag manchen etwas erstau-
nen, ändert freilich nichts an seiner Legitimität.

2. Das Tor zur Rechtsfortbildung speziell durch  Richterrecht öffnet sich
in der Argumentationsform  der einfachen Gesetzesanalogie und der
umgekehrten Variante der so genannten teleologischen Reduktion des
Gesetzes. Von einfacher Gesetzesanalogie sprechen wir bekanntlich bei
der Übertragung einer im Gesetz für einen bestimmten Tatbestand ge-
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troffenen Regelung auf einen anderen, rechtsähnlichen Tatbestand, der
von Wortlaut und Wortsinn der Regel nicht erfasst wird. Das Gesetz bei-
spielsweise normiert für die  in einem Ladengeschäft angestellten Mitarbeiter
eine gesetzliche Vollmacht. Wegen Gleichheit der Interessenlage erstreckt
man diese Norm durch Analogie auf im Ladengeschäft kaufmännisch tätige
Familienmitglieder, auch wenn sie keine Angestellten sind. Die teleologische
Reduktion betrifft bekanntlich den umgekehrten Fall , dass eine gesetzliche
Regelung auf einen Tatbestand, den sie ihrem Wortlaut nach regelt, nicht
angewandt wird, weil die ratio legis die Nichtanwendung im konkreten Fall
verlangt. Die gesetzliche Unwirksamkeit der Vollmacht bei In-Sich-
Geschäften etwa wird nicht angewandt auf ein Rechtsgeschäft, das dem
Vertretenen lediglich einen rechtlichen Vorteil gewährt. Beide Argumen-
tationsformen bewirken in der Erweiterung wie in der Beschränkung der
Geltung des Gesetzes nichts anderes, als den Gesetzeszweck sinngemäß
nach der besonderen Fallgestaltung zu berichtigen, die bei Erlass der Vor-
schrift für den Regelfall nicht erwogen worden ist. Es handelt sich bei all
dem um klassische richterliche Argumentationsformen, deren Zulässigkeit
als Richterrecht im weiteren Sinne allenthalben unstreitig ist.

3. Richterrecht im echten engeren Sinne finden wir dort, wo das Gestz
schweigt, so dass  im  konkreten Entscheidungssachverhalt mit der klas-
sischen Methoden der Gesetzesauslegung auch in erweiterter Anwendung
keine Lösung gefunden werden kann. Es ist dies zunächst die Variante
der planwidrigen Lückenhaftigkeit des Gesetzes, etwa weil der Gesetzgeber
bereits anfänglich bei seinem Erlass ein Regelungsfeld übersehen hat. Das
bekannteste Beispiel im deutschen Recht betrifft das Problem der Leistungs-
störung im Vertrag, das im Gesetz zwar  geregelt ist für den Fall der
Unmöglichkeit der Leistung und des Schuldnerverzugs, nicht aber für den
Fall der Schlechterfüllung, mit der Folge der Lückenfüllung durch die von
der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der so genannten positiven
Vertragsverletzung. Lücken des Gesetzes können freilich auch nachträglich
durch wirtschaftliche oder  technische Änderungen entstehen, etwa im
Urheberrecht durch vom Gesetz nicht berücksichtigte neue Ton- und Bild-
medien. Solcherart Ausfüllung von planwidrigen Gesetzeslücken ist  das
Hauptfeld rechtschöpferischen Richterrechts praeter legem. Darüber hinaus
darf der Richter  nach herrschender Meinung das Gesetz im Rahmen der
ratio legis und der Wertentscheidungen der Verfassung aber auch ohne
den Nachweis einer Regelungslücke  ausdifferenzieren und ergänzen, vor-
ausgesetzt, dass die Rechtsordnung Wertentscheidungen für eine Rechts-

Karlmann Geiß
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fortbildung in einem bestimmten Sinn enthält. Das berühmteste deutsche
Beispiel dafür ist die Institutionalisierung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts durch die vom Bundesverfassungsgericht bestätigte Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs. Rechtsmethodisch entwickelt sich
solcherart neues Richterrecht als Rechtsanalogie, bei der aus mehreren
Rechtssätzen ein übergeordnetes Rechtsprinzip herausgearbeitet und
sodann auf ähnlich gelagerte Fälle angewendet wird.

Es liegt auf der Hand, dass der Richter sich hier im Felde der „Ge-
setzesübersteigenden Rechtsfortbildung“ in einem Friktionbereich zum
Demokratie- und Gewaltenteilungsprinzip bewegt. Dementsprechend sind
auch bei uns die Stimmen, die solche richterliche Rechtsschöpfung für
unzulässig halten, keineswegs verstummt. In der Tat steht die Frage der
Legitimation von Gesetzesübersteigendem Richterrecht im Raum und im
Besonderen steht im Raum die Frage der Zulässigkeit der Entscheidungs-
kriterien solchen Richterrechts. Das Bundesverfassungsgericht postuliert
dazu eher pauschal, die Rechtsfortbildung müsse entsprechend der
allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellung in möglichst enger Anlehnung an
die geltende Rechtsordnung vorgenommen werden. Konkreter formuliert
der Bundesgerichtshof in einer seiner frühen Entscheidungen, die ausführt:
“Der Grundsatz der Gewaltenteilung schließt die Bildung von Richterrecht
dann nicht aus, wenn der Richter durch die Entfaltung allgemeiner, ihm
durch den Gesetzgeber, die Rechtsordnung oder die allgemeine Wert-
ordnung vorgegebener und vollziehbarer Rechtssätze Recht findet“. Darin
kommt nach meiner Auffassung zu Recht zum Ausdruck, dass rechtsschöp-
ferischen Richterrecht insoweit legitim ist, als es sich aus der Feststellung
und Entfaltung von allgemeinen Rechtsprinzipien begründet, wie sie der
Gesamtrechtsordnung zugrundeliegen und in ihr Ausdruck gefunden
haben, nicht hingegen insoweit, als es sich aus der Begründungsebene
allgemeiner rechtspolitischer Zielsetzungen herleitet. In solchem Sinne war
meiner eigenen richterlichen Handhabung dieser Fragen immer Richt-
schnur der bekannte, einfache Satz der angelsächsischen Doktrin: “prin-
ciples Yes, policies No“.

Rechtsfortbildung durch Richterrecht
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IV.

Lassen sie mich einige Thesen an den Schluss meiner Skizze stellen:

1. Richterliche Rechtsfortbildung vollzieht sich in quantitativer Hinsicht
weit überwiegend im Bereich der Ausfüllung von gesetzlichen Ge-
neralklauseln. Sie ist in diesem Sektor  ein Regelungsinstrument, das im
Blick auf die Notwendigkeiten der Rechtswirklichkeit einer alternativ ge-
dachten gesetzlichen Regelung überlegen ist und in ihrem Anwendungsbe-
reich inzwischen zu Recht  ein zentrales Gestaltungsmittel der Rechts-
entwicklung. Rechtsgrundsätzliche Legitimitätszweifel stehen ihr nicht
entgegen.

2. Richterliche Rechtsfortbildung durch rechtsschöpferisches echtes
Richterrecht hält sich in quantitativ engen Grenzen. Sie ist  als eine sekun-
däre Rechtsquelle legitimiert aus der verfassungsrechtlichen Gewähr-
leistung umfassender Justizgewährung. Das Demokratie-Prinzip und der
Gewaltenteilungsgrundsatz verlangen bei seiner Handhabung vom Rich-
ter Zurückhaltung und strikte Beachtung des Vorrangs des Gesetzgebers.
Sie sollte sich auf Anlassituationen schlechterdings unerträglicher Span-
nungslagen zwischen Rechtsordnung und Rechtswirklichkeit beschränken.
Rechtsfortbildendes Richterrecht im engeren Sinn muss sich in Ergebnis
und Begründung innerhalb des durch Verfassung und Gesamtrechtsord-
nung vorgegebenen Argumentationsrahmens bewegen. Sie überbürdet
dem Richter die besondere Verantwortung des „Ersatzgesetzgebers“ und
erfordert ein Höchstmaß an argumentativer Abwägung und Differenzierung
der in Betracht stehenden Lösungsalternativen sowie in besonderer Weise
Offenlegung und Transparenz ihrer argumentativen Grundlagen.

Dergestalt verantwortlich gehandhabt sehe ich nach inzwischen mehr
als vierzigjähriger Tätigkeit in den unterschiedlichsten Richterämtern die
Rechtsfortbildung durch Richterrecht als einen entschieden positiven Fort-
schritt der modernen Rechtsentwicklung, der in der Richterschaft Bejahung,
nicht aber Skepsis verdient.

Karlmann Geiß
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ÏÏÏÏÏðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ñóäüÿ ïàëàòûðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ñóäüÿ ïàëàòûðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ñóäüÿ ïàëàòûðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ñóäüÿ ïàëàòûðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ñóäüÿ ïàëàòû
ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì ñóäà II-îé èíñòàíöèèïî ãðàæäàíñêèì äåëàì ñóäà II-îé èíñòàíöèèïî ãðàæäàíñêèì äåëàì ñóäà II-îé èíñòàíöèèïî ãðàæäàíñêèì äåëàì ñóäà II-îé èíñòàíöèèïî ãðàæäàíñêèì äåëàì ñóäà II-îé èíñòàíöèè

Ôåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè ÁðåìåíÔåäåðàëüíîé Çåìëè Áðåìåí

Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõ
ðåøåíèé  ñòîðîíàìè – âåäåíèå çàñåäàíèÿ ñóäà,ðåøåíèé  ñòîðîíàìè – âåäåíèå çàñåäàíèÿ ñóäà,ðåøåíèé  ñòîðîíàìè – âåäåíèå çàñåäàíèÿ ñóäà,ðåøåíèé  ñòîðîíàìè – âåäåíèå çàñåäàíèÿ ñóäà,ðåøåíèé  ñòîðîíàìè – âåäåíèå çàñåäàíèÿ ñóäà,
ïåðåãîâîðû î ìèðîâîì ñîãëàøåíèè è ìèðíîåïåðåãîâîðû î ìèðîâîì ñîãëàøåíèè è ìèðíîåïåðåãîâîðû î ìèðîâîì ñîãëàøåíèè è ìèðíîåïåðåãîâîðû î ìèðîâîì ñîãëàøåíèè è ìèðíîåïåðåãîâîðû î ìèðîâîì ñîãëàøåíèè è ìèðíîå

óðåãóëèðîâàíèå ñïîðàóðåãóëèðîâàíèå ñïîðàóðåãóëèðîâàíèå ñïîðàóðåãóëèðîâàíèå ñïîðàóðåãóëèðîâàíèå ñïîðà

1. Ðàññìàòðèâàÿ ïðåäïèñàíèÿ îêîí÷àòåëüíîñòè ñóäåáíûõ ðå-
øåíèé1, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çàêîíîäàòåëè ðàçëè÷íûõ ïðàâîïî-
ðÿäêîâ, íå æåëàÿ íàðóøàòü çàêîííîé ñèëû, ñòàâÿò èõ â çàâèñèìîñ-
òè îò èñïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ  ïðåäïîñûëîê.

Òàêîå îãðàíè÷åííîå ñîáëþäåíèå çàêîíà èìååò ñâîè îñíîâàíèÿ.
Âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíîå ðåøåíèå â êàêîé-òî ñòåïå-
íè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåäåëåííóþ öåííîñòü, íåçàâèñèìî îò èñ-
õîäà ñóäåáíîãî ïðîöåññà.

Êàæäûé ïðàâîâîé ñïîð ñèëüíî îáðåìåíÿåò ñòîðîíû, è, íå â
ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, âî ìíîãîì è ñóäû: âûñîêèå çàòðàòû âðåìåíè,
ôèíàíñîâûå ðàñõîäû, à íåðåäêî ðàñõîäû ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ýìî-
öèîíàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ äîëæíà ïîñòàâèòü òî÷êó
ýòîìó ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ â îòíîøåíèè ñòîðîí, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â ñóäåáíîì ïðîöåññå2. Êðîìå ñïðàâåäëèâîãî
ðåøåíèÿ ïî  îòíîøåíèþ ê âîçíèêøåìó êîíôëèêòó, îíà äîëæíà  âîñ-
ñòàíîâèòü ìèð ìåæäó ñòîðîíàìè. Îíà ïðåäëàãàåò èì è äðóãèì ó÷à-
ñòíèêàì ïðàâîâûå ãàðàíòèè è äàåò âîçìîæíîñòü, ïî-íîâîìó îðèåí-

1   Ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííîñòü âðåìåíè äîêëàäà, åãî òîëüêî ïðèìåðíûé õàðà-
êòåð, à òàêæå  ìîå ïî÷òåíèå ïî îòíîøåíèþ ê õîçÿåâàì, íåìíîãèå öèòàòû
çàêîíà ïî ñóùåñòâó îãðàíè÷èâàþòñÿ ãðóçèíñêèì ïðàâîì.
2
  
  Âóëüòåþñ, Íåìåöêàÿ ñóäåéñêàÿ ãàçåòà, 2002, 311: “Íåâîçìóòèìîñòü ñóäüè”:

Ñàìûì äåøåâûì ïðîöåññîì ÿâëÿåòñÿ òîò, êîòîðûé íå ñîñòîÿëñÿ è, ññûëàÿñü
íà äàííóþ ïðîáëåìàòèêó, ïðîöåññ, êîòîðîãî íå âîçîáíîâëÿþò.
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òèðîâàòü èõ ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóäåáíûìè
ðåøåíèÿìè, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñîãëàñíû ëè îíè ñ èñõîäîì
ñóäåáíîãî ïðîöåññà. Îðèåíòèðîâàííûé íà ïðîøëîì, ðåòðîñïåêòèâ-
íûé ñïîñîá ðàññìîòðåíèÿ, ÷àñòî ëèøü ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
îòêðûâàåò ñòîðîíàì ïåðñïåêòèâó áóäóùåãî. Òàêîå ïîëîæåíèå ÷àñòî
âîçíèêàåò ïðè ñåìåéíî-ïðàâîâûõ ñïîðàõ, à òàêæå â ýêîíîìè÷åñêèõ
àñïåêòàõ. ×àñòî îêîí÷àíèå ïðîöåññà  óñòðàíÿåò ïàðàëèçóþùèå áëî-
êàäû è âûñâîáîæäàåò ýíåðãèþ äëÿ ïðîäóêòèâíûõ ðàçâèòèé.

Âîçîáíîâëåíèå ïðîöåññà ïîñëå âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó  ðå-
øåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êðàéíå íåæåëàòåëüíûì èëè äîïóñòèìî ëèøü â
èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, â îñíîâíîì, êîãäà ýòî îáîñíîâàíî ñïðà-
âåäëèâûìè òðåáîâàíèÿìè çàêîíà. Êðîìå ñåðüåçíûõ ñóäåáíûõ
îøèáîê3  âî âðåìÿ ïðîöåññà, ìû ìîæåì èìåòü äåëî ñî ñëó÷àåì,
êîãäà ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà ñóùåñòâåííî èçìåíèëèñü ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà èëè íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïîäåéñòâîâàëè
íåñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ è îäíà èç ñòîðîí òîëüêî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñìîæåò ïðåäúÿâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêàçàòåëüñòâà4.

Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ äåëà íåäîñòàòî÷åí òîò ôàêò, åñëè ñóä íåâåðíî
ðàçðåøèò ñïîð.

2. Ïîçíàíèå òîãî, ÷òî ïðèíÿòîå èì ðåøåíèå, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿ-
åòñÿ íåèçìåííûì è îêîí÷àòåëüíûì, âîçëàãàåò íà ñóäüþ îñîáóþ
îòâåòñòâåííîñòü. Òîò ôàêò, ÷òî åãî ðåøåíèå åùå ìîæåò èçìåíèòü-
ñÿ âî âðåìÿ êðóãîâîðîòà äåëà ïî èíñòàíöèÿì âïëîòü äî âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó, íå ìåíÿåò â ñóòè íè÷åãî. Íè îäèí îòâå-
òñòâåííûé ñóäüÿ íèæíåé èíñòàíöèè íå ïðèìåò ðåøåíèå â îæèäàíèè
òîãî, ÷òî îíî ñíîâà áóäåò îáæàëîâàíî. Îí äîëæåí ðåøàòü äåëî
òàêèì îáðàçîì, ÷òî âûíåñåííûé èì ïðèãîâîð ñîîòâåòñòâóåò åãî
óáåæäåíèþ. Äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îí ñîçíàòåëüíî õî÷åò
îòêëîíèòüñÿ â ïðàâîâîì âîïðîñå îò ïîíèìàíèÿ áîëåå âûñîêîé
èíñòàíöèè, ê ÷åìó îí ïîëïîìî÷åí, îí äîëæåí ñäåëàòü ýòî òîëüêî â
âèäå èñêëþ÷åíèÿ è ïîñëå îñîáåííî äîáðîñîâåñòíîé ïðîâåðêè âñåõ
òî÷åê çðåíèÿ. Îáû÷íî, îí ïðèíèìàåò ðåøåíèå â îæèäàíèè òîãî,
÷òî ïðåäñòàâëåííûå èì àðãóìåíòû ïðåäëàãàþò, âî âñÿêîì ñëó÷àå,
øàíñ, ÷òî îíè áóäóò ó÷òåíû âûøåñòîÿùåé èíñòàíöèåé, êîòîðàÿ
îñòàâèò â ñèëå åãî ðåøåíèå.

3  Ïàðàãðàô 422  ÃÏÊ.
4  Ïàðàãðàô 423  ÃÏÊ.
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Ñóäüÿ ìîæåò âçÿòü íà ñåáÿ ýòó îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü, îêîí-
÷àòåëüíî ïðèíèìàòü îáÿçàòåëüíûå è ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ, åñëè
åìó Êîíñòèòóöèåé5  è äåéñòâóþùèìè ïðîöåññóàëüíûìè íîðìàìè6

ãàðàíòèðóåòñÿ ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü.
Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü äàåòñÿ ñóäüå íå ïðîñòî òàê. Îíà íå

ÿâëÿåòñÿ òàêæå ñîöèàëüíîé ïðèâèëåãèåé7, à äîëæíà, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, äàòü ñóäüå âîçìîæíîñòü âûïîëíèòü çàäà÷ó, äàííóþ åìó Êîíñ-
òèòóöèåé. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, îíà âîîáùå íå “äàåòñÿ” åìó. Îíà
ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå ëè÷íûì êà÷åñòâîì ñóäüè, êîòîðîå îí ìîæåò ðàç-
âèâàòü, ñîõðàíèòü è, â õóäøåì ñëó÷àå, ïîòåðÿòü. “Îí èìååò åå, èëè
íå èìååò. Äàæå Êîíñòèòóöèÿ íå â ñîñòîÿíèè ïîìî÷ü åìó”8. Îäíàêî,
â ïðîòèâîïîëîæíîì, à, èìåííî, â ðåãóëÿðíîì è áëàãîïðèÿòíîì
ñëó÷àå íåçàâèñèìîãî ñóäüè, Êîíñòèòóöèÿ, ïîæàëóé, äàæå î÷åíü
ïîìîãàåò: Êîíñòèòóöèÿ è ïðîñòîé çàêîí òóò èìåþò ýëåìåíòàðíîå
çíà÷åíèå, ÷òîáû çàùèòèòü íåçàâèñèìîñòü ñóäüè îò îïàñíîñòåé, óã-
ðîæàþùèõ ñ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí9. Ïðè ýòîì, çàùèòà ñóäåéñêîé íå-
çàâèñèìîñòè èìååò 2 ñòîðîíû: Îíà çàïðåùàåò, êàê óæå óïîìÿíóòî,
òðåòüåìó ëèöó (íå òîëüêî èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè), ïîâëèÿòü íà
ñóäüþ, èëè äàæå ïîïûòêó ýòîãî. Ïîñòóëàò ñóäåéñêîé íåçàâèñèìîñòè
îáðàùàåòñÿ òàêæå ê ñàìîìó ñóäüå. Îí çàïðåùàåò ñóäüå õîòü ÷àñ-
òè÷íî ïåðåäàâàòü êîìó-ëèáî îòâåòñòâåííîñòü äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé. Îí íå îæèäàåò óêàçàíèé (êàê â áîëåå ðàííèå âðåìåíà), êîòîðûå
îæèäàëèñü îò âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé äëÿ ðåøåíèÿ ïðàâîâûõ
âîïðîñîâ.

Êàê ñêàçàíî, îí íå ñâÿçàí ñ ïðåöåäåíòíûìè ðåøåíèÿìè. Îäíà-
êî, ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî òàêèå äèðåêòèâíûå óêàçàíèÿ Âåðõîâíûõ
Ñóäîâ íå èìåþò ñóùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðåøåíèé èäåíòè÷-
íûõ ñëó÷àåâ ñóäàìè äðóãèõ èíñòàíöèé. Â èíòåðåñàõ åäèíñòâà ïðà-
âîïîðÿäêà è ïðåäñêàçóåìîñòè ñóäåáíûõ ðåøåíèé, à òàêæå ïðèíöè-
ïà òîæäåñòâà, îòâåòñòâåííûé ñóäüÿ íå óêëîíèòñÿ îò ðàñïðîñòðà-
íåííîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè è íå äîâåäåò ñòîðîíû äî ïðîäîëæåíèÿ

5  Ïàðàãðàô 82, àáç. 3, 84, àáç. 1 Êîíñòèòóöèè Ãðóçèè.
6  Ïàðàãðàô 6, àáç. 1, ÃÏÊ
7  Ãàáåðëàíä, Íåìåöêàÿ Ñóäåéñêàÿ Ãàçåòà, 2002, 301
8  Ãàèãåð, Íåìåöêàÿ Ñóäåéñêàÿ Ãàçåòà, 1979, 65, 66.
9  Ïàðàãðàô 6, àáç. 1, ïðåäë.2, ÃÏÊ. Ãîâîðèòüñÿ î âìåøàòåëüñòâå â ñóäåéñêèõ
äåëàõ ñ öåëüþ îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ íà ðåøåíèå ïðè óãðîçå íàêàçàíèÿ.

Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèé
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ñïîðà ïî èíñòàíöèÿì. Îäíàêî, èñêëþ÷èòåëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðèíÿòîå ðåøåíèå îñòàåòñÿ çà íèì. Îí íå ìîæåò îòêàçàòüñÿ10

îò íèõ, èëè ïåðåäàòü êîìó-òî. Íèêòî íå ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ çà íåãî. “Êîãäà ñèòóàöèÿ çàîñòðèòüñÿ, åìó ïîìîæåò òîëüêî
ñîáñòâåííàÿ ñîâåñòü”11. Ýòîò àñïåêò èñêëþ÷èòåëüíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè (êîòîðûé åñòåñòâåíåí äëÿ çàïàäíûõ ñóäåé, òàê êàê îí ÷àñòî
íåîñîçíàííî âîñïðèíèìàåò åå) ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì ïðèçíàêîì
ñóäåéñêîé íåçàâèñèìîñòè â íîâîì ñóäîïðîèçâîäñòâå ïðåäñòàâëåí-
íûõ çäåñü  ñòðàí è, ïîæàëóé, ñàìûì âàæíûì èçìåíåíèåì â ñóäåéñ-
êîì ñàìîïîíèìàíèè.

3. Íåçàâèñèìîñòü ñóäüè – ýòî íå òîëüêî îáÿçàòåëüíàÿ ïðåäïî-
ñûëêà äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâîñóäèÿ. Íà íåé
îñíîâûâàåòñÿ (âîçìîæíî ÷àñòî è íåîñîçíàííî) äîâåðèå ñòîðîí, ÷òî
ñóäüÿ â èõ äåëå ðàçðåøèò ñïîð òîëüêî ñîãëàñíî ïðàâó è çàêîíó, íå
ïîäâåðãàÿñü âíåøíèì âëèÿíèÿì. Ñóäüÿ äîëæåí îñîçíàâàòü ýòî äî-
âåðèå. Åñëè ñóäüÿ íà îñíîâàíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé æåëàåò äîñòè÷ü
íå òîëüêî ïðèíÿòèÿ ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ â äîâåðåííîì åìó äåëå,
íî è äîáèòüñÿ ïðàâîâîãî ïåðåìèðèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè, îí äîëæåí
áûòü èñòèííî íåçàâèñèìûì â ñâîåé ñóäåéñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äîñ-
òè÷ü ýòîãî îí ñìîæåò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí ñìîæåò ïðîçðà÷íî
ïðîâåñòè âåñü ïðîöåññ âïëîòü äî îãëàøåíèÿ ïðèãîâîðà.

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñóäüÿ îáîñíîâûâàåò ïðèíÿòîå èì ðåøåíèå,
ãîâîðÿ î âàæíûõ àðãóìåíòàõ, ïîáóäèâøèõ åãî ïðèéòè ê äàííîìó
çàêëþ÷åíèþ. Ýòî äîëæíî ïðîèçîéòè, â êðàéíåì ñëó÷àå, â êîíöå
ïðîöåññà12. Ýòó çàäà÷ó ìîæíî îñóùåñòâèòü òîëüêî óáåäèòåëüíûì
îáîñíîâàíèåì ðåøåíèÿ. Îäíàêî, ñîãëàñíî õàðàêòåðó äåëà è íà îñ-
íîâàíèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîöåññà, ýòî ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíåé è
÷àñòî íå ëó÷øåé âîçìîæíîñòüþ. Ñêîðåå, ïðåäëàãàþòñÿ  óñëóãè íà
áîëåå ðàííåì ýòàïå ïðîöåññà: Ýòî óñòíîå ñëóøàíèå äåëà. Çäåñü,
ïðåæäå âñåãî, íàèáîëüøàÿ ïðîçðà÷íîñòü ïðîöåññà äî ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ñóäüå øàíñ óáåæäàòü ñòîðîíû â ñâîåé íå-
çàâèñèìîñòè è óêðåïëÿòü èõ äîâåðèå â òîì, ÷òî îí ïðè ïðèíÿòèè

10  Ïî ïàðàãðàôó 2, àáç. 2 ÃÏÊ îí ìîæåò îòêàçàòñüÿ îò âåäåíèÿ äåëà òîëüêî
íà îñíîâå ïðè÷èí, ïðåäóñìîòðåííûõ â çàêîíå.
11  Âóëüòåþñ, Íåìåöêàÿ Ñóäåéñêàÿ Ãàçåòà, 2002, 314.
12 Ïàðàãðàô 249, àáç. 4, ÃÏÊ.
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ðåøåíèÿ áóäåò ðóêîâîäñòâîâàòñÿ òîëüêî ïðàâîì è çàêîíîì è, â
êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñâîåé ñîâåñòüþ. Ïî ìîåìó òâåðäîìó óáåæäåíèþ,
óïðåêè ïî îòíîøåíèþ ê ïðàâîñóäèþ, êîòîðûå âûäâèãàþòñÿ (è
íåðåäêî íåñïðàâåäëèâî) òàêæå â Ãåðìàíèè, îáîñíîâûâàëèñü òåì
îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî óïóñêàëñÿ ìîìåíò ïðèîáùàòü ñòîðîíû ê ïðî-
öåññó è ÷òîáû ñäåëàòü ðåøåíèå äîñòóïíûì è ïîíÿòíûì äëÿ íèõ.

Ïðè íàáëþäåíèè çà õîäîì óñòíîãî ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà
â ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, ÷òî åùå
íàáëþäàåòñÿ îïðåäåëåííàÿ ñäåðæàííîñòü ñóäåé ïðè êîììóíèêàöèè
ñî ñòîðîíàìè â ðàìêàõ ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà. Ýòî ïîíÿòíî. Îò-
êðûòîñòü â ñóäåáíîì ïðîöåññå ÷àñòî íåîáû÷íà äëÿ ñòîðîí, à òàê-
æå äëÿ èõ àäâîêàòîâ. Íîâàÿ ðîëü ñóäüè íå âñåãäà çíàêîìà èì. Â
ýòîì ïëàíå íåäîðàçóìåíèÿ èíîãäà íåïðåäîòâðàòèìû. Ïîýòîìó
øàíñû óñòíîãî ñëóøàíèÿ äåëà, îáìåíà ïðàâîâûõ ïðåäñòàâëåíèé ñ
ó÷àñòíèêàìè è ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðà íå èñïîëüçóþòñÿ  â
òîì îáúåìå, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿþò ðàçíûå ÃÏÊ. Â îòäåëüíûõ ñëó-
÷àÿõ ïîÿâëÿåòñÿ ñòðîãèé ôîðìàëèçì âìåñòî îáùåíèÿ ìåæäó
ó÷àñòíèêàìè. Íà ýòîò âîïðîñ ñóäüè ÷àñòî îòâå÷àþò, ÷òî áîëüøàÿ
ìåðà â îòêðûòîñòè ïðèâåëà áû ê íåìèíóåìûì çàÿâëåíèÿì ñòîðîí
î ïðåäâçÿòîñòè è õîäàòàéñòâàì î ñóäåéñêîì îòâîäå.

Äîñòîâåðíî, ÷òî ýòî ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Âìåñòå
ñ òåì, íå ìîæåò áûòü àëüòåðíàòèâîé, ÷òîáû ïðàâîñóäèå, òàêèì îá-
ðàçîì, ïåðåøëî â îáîðîíó, îãðàíè÷èëîñü ôîðìàëüíî ïðàâèëüíûì
ïðîâåäåíèåì ïðîöåññà è ñóä òîëüêî ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà âïåð-
âûå ïðîòèâîïîñòàâèë ñòîðîíû ñî ñâîåé ïðàâîâîé òî÷êîé çðåíèÿ.
Òàêîé ïðîöåññ íå ñïîñîáñòâóåò, à ñòàâèò ïîä óãðîçó ïðèçíàíèå
ðåøåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, äëÿ ïîáåæäåííîé ñòîðîíû. Îí  îòêàçûâàåòñÿ
áåç íåîáõîäèìîñòè îò øàíñîâ îòêðûòîãî îáìåíà ìíåíèÿìè â ðàìêàõ
òðàíñïàðåíòíîãî ïðîöåññà.

Íà îñíîâàíèè ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïðîøëîãî íå ëåãêî äîñòè÷ü
èçìåíåíèÿ âçãëÿäîâ. Òåì íå ìåíåå, â ðåçóëüòàòå ðåêîìåíäóåòñÿ
áåçîòëàãàòåëüíûé ó÷åò ýòèõ òî÷åê çðåíèÿ, òàêæå íåìèíóåìà áîëåå
âûñîêàÿ ìåðà ïðîçðà÷íîñòè, åñëè ñóä õî÷åò óáåäèòü èñêàòåëåé
ñïðàâåäëèâîñòè â íåçàâèñèìîñòè ïðàâîñóäèÿ, ñîäåéñòâîâàòü ïðè-
åìëåìîñòè ðåøåíèé ñòîðîíàìè, óëó÷øàÿ, ïðè òîì, óðîâåíü ñóäåá-
íîé ïðàêòèêè. Òîëüêî ýòèì ïóòåì ìîæíî äîñòè÷ü äîâåðèÿ â íàñå-
ëåíèè ïî îòíîøåíèþ ê ïðàâîñóäèþ.

Ñòðàõ ïåðåä æàëîáàìè î ïðåäâçÿòîñòè ïîíÿòåí, íî, â êîíå÷íîì
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ñ÷åòå, íåîáîñíîâàí. Íèêàêîé ñóäüÿ íå öåíèò òàêèå çàÿâëåíèÿ. Îíè
÷àñòî âîñïðèíèìàþòñÿ – è íåðåäêî íàïðàñíî – êàê ëè÷íàÿ êðèòèêà
åãî ðóêîâîäñòâà ïðîöåññîì. Îíè, â ëþáîì ñëó÷àå, ìåøàþò óïîðÿ-
äî÷åííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîöåññà, åñëè èõ ïðèìåíÿþò  òàê-
òè÷åñêè òîëüêî c öåëüþ çàòÿãèâàíèÿ ïðîöåññà. Îäíàêî âñå ýòî íå
äîëæíî ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òîáû ñóäüå ïðèøëîñü “ïðèáåãíóòü” ê
ïðåäóïðåäèòåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì îáîðîíèòåëüíîãî âåäåíèÿ
ïåðåãîâîðîâ è èçáåãàòü îòêðûòîãî îáìåíà ìíåíèÿìè. Îòêðûòîå
èçëîæåíèå ïîíèìàíèÿ ñóäîì çàêîíà íèêîãäà íå ìîæåò áûòü ïðè÷è-
íîé äëÿ ïîäà÷è õîäàòàéñòâà îá îòâîäå. Ýòî ïðåâîñõîäèò âñå
ãðàíèöû, åñëè ñóäüÿ ïðåäñòàâëÿåò íåñîñòîÿòåëüíîå ñîîáðàæåíèå
èëè îäíîâðåìåííî âûðàæàåò ñâîè ñóæäåíèÿ, ÷òî îí íè â êîåì ñëó÷àå
íå îòâëå÷åòñÿ, êàêèå áû àðãóìåíòû íè âûäâèãàëèñü äëÿ ýòîãî.

Îäíàêî óìíûé è îïûòíûé ñóäüÿ íå ïîñòàâèò ñåáÿ â òàêîå ïîëî-
æåíèå, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ îòêðûòûì äëÿ âîçìîæíîé êîððåêöèè ñâîå-
ãî þðèäè÷åñêîãî âçãëÿäà â ðàìêàõ þðèäè÷åñêîé áåñåäû ñî ñòîðî-
íàìè. Ïîýòîìó ñâîáîäíîå âûðàæåíèå ñâîåãî ïîíèìàíèÿ  ÿâëÿåòñÿ
íå òîëüêî ïðàâîì ñóäüè, à òàêæå åãî îáÿçàííîñòüþ äëÿ ïðàâèëüíîãî
ïîíèìàíèÿ çàäàíèé óñòíîãî ñëóøàíèÿ äåëà.Òîëüêî ñòîðîíû, êîòî-
ðûå çíàþò, ê êàêîìó âçãëÿäó ñêëîíÿåòñÿ ñóäüÿ, ìîãóò îòíîñèòüñÿ
êâàëèôèöèðîâàííî ê ýòîìó âîïðîñó è ïðèâîäèòü àðãóìåíòû î âàæ-
íûõ ïóíêòàõ äëÿ íàñòîÿùåãî ñïîðà. Òîëüêî òàêèì îáðàçîì äîñòè-
ãàåòñÿ âêëþ÷åíèå âñåõ âàæíûõ àñïåêòîâ â ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ñòîðîíû è èõ ïðåäñòàâèòåëè âûíóæ-
äåíû î÷åíü ïîäðîáíî äîêëàäûâàòü, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü âàæíóþ
äëÿ ñóäà òî÷êó çðåíèÿ. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïðîöåññ ñòàíåò çàïóòà-
ííûì, ÷òî ñêîðåå âñåãî óãðîæàåò ïðèíÿòèþ ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ.

Êàê èçâåñòíî, òàêèå íåäîñòàòêè óìåíüøàþò ïðèåìëåìîñòü ñó-
äåáíîãî ïðèãîâîðà è, âìåñòå ñ òåì,  åãî çàêîííóþ ñèëó. Â ýòîì
ñëó÷àå, ïðîçðà÷íîñòü â ïðîïàãàíäèñòñêîì ñìûñëå íå óãðîæàåò
óâàæåíèþ è àâòîðèòåòó ñóäà, à óêðåïëÿåò èõ.

Ó÷àñòíèêè ïðîöåññà, êîòîðûå, âìåñòå ñ ñóäîì, îáñóäèëè âñå
àñïåêòû äåëà, ïðèìóò ðåøåíèå ñóäà ñêîðåå è òîãäà, åñëè îíè íå
ñìîãëè óáåäèòü ñóäüþ êîíòðàðãóìåíòàìè, à â ìåíüøåé ñòåïåíè –
åñëè îíè âïåðâûå óçíàþò î äîâîäàõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.

Â ýòîì ñëó÷àå ëåã÷å èçáåãàòü íåäîðàçóìåíèé. Â óñòíîì ðàçãî-
âîðå ëåã÷å ïîÿñíÿòü íåêîòîðûå âîïðîñû, ÷åì â ìîòèâàõ ïðèãîâîðà.
Ïîäîçðåíèå î íåäîñòàòî÷íîé ñóäåéñêîé íåçàâèñèìîñòè èëè
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íåñîîòâåòñòâóþùåãî âëèÿíèÿ íà ðåøåíèå ìîæíî ñóùåñòâåííî ëåã÷å
îñëàáèòü, åñëè ñóä çàðàíåå îáñóæäàåò ñî ñòîðîíàìè âñå çíà÷èòå-
ëüíûå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ òî÷êè çðåíèÿ. Ïðåäâçÿòûé ñóäüÿ íè-
êîãäà íå èíòåðåñóåòñÿ ñòîðîíàìè è èõ êîíôëèêòîì, à íåïðåäâçÿ-
òûé – íàïðîòèâ. Ñòîðîíû íå ìîãóò ïîíÿòü âñå äîãìàòè÷åñêèå ïðîá-
ëåìû ñëîæíîãî ïðàâîâîãî âîïðîñà, íî  èì ïîìîãàåò èõ òîíêîå ÷óòüå.

Èíîãäà âûñêàçàííûå  âîçðàæåíèÿ ïî ïîâîäó ñëèøêîì áîëüøèõ
çàòðàò âðåìåíè, ó÷èòûâàÿ áåññïîðíî çíà÷èòåëüíóþ íàãðóçêó ñóäîâ,
êàñàþòñÿ òîëüêî ïîâåðõíîñòíûõ  ðàññìîòðåíèé. Ñóä, êîòîðûé
ïðèáåãàåò ê îòêðûòûì ïðàâîâûì áåñåäàì ñî ñòîðîíàìè, äîëæåí
îñíîâàòåëüíî ïîäãîòîâèòüñÿ ê óñòíîìó ñëóøàíèþ äåëà. Îäíàêî, ýòî
äîëæíî áûëî áûòü ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ.

Íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ñóä îïðåäåëÿåò ïðåäâàðèòåëüíîå
ìíåíèå ê ñïîðíûì ïðàâîâûì âîïðîñàì. Ýòî íå  èìååò íè÷åãî îáùåãî
ñ ïðåäóáåæäåííîñòüþ äàæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà ñóä âûðàæàåò ýòî
ïîíèìàíèå â ðàìêàõ óñòíîãî ñëóøàíèÿ äåëà.

Ñóäüÿ, êîòîðûé áåç îñíîâàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ïîëîæåíèÿ äåë è
ïðàâîâîãî ñòàòóñà èäåò íà óñòíîå ñëóøàíèå äåëà, è òîëüêî ïîñëå
ýòîãî äóìàåò î âàæíûõ ïðàâîâûõ âîïðîñàõ è ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ,
ïîäãîòîâëåí íå áåñïðèñòðàñòíî, à ïðîñòî ïëîõî. Îí ïîäâåðãàåòñÿ
îïàñíîñòè, ÷òî âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ óñêîëüçíåò îò íåãî, òàê êàê
ñòîðîíû íå çíàþò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåãî âàæíûì è, ñîîòâåòñòâåííî,
ìíîãîñëîâíûì ïî âñåì ïóíêòàì ñëóøàíèÿ. Íåîñâåäîìëåííûé â çíà-
÷èòåëüíûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ôàêòàõ ñóäüÿ, ñî ñâîåé ñòîðîíû,
áóäåò èñêàòü  ðàçúÿñíåíèé ïî âñåì âîïðîñàì, êîòîðûå ìîãëè áû
èìåòü çíà÷åíèå, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, íå ó÷èòûâàÿ èõ çíà÷åíèÿ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî òàêîé ïðîöåññ, ïî ñðàâíåíèþ ñ
îñíîâàòåëüíî ïîäãîòîâëåííûì ñëóøàíèåì äåëà, òðåáóåò ñóùåñò-
âåííî áîëüøå âðåìåíè, òî÷íåå ñêàçàòü: ýòî áåñïîëåçíàÿ òðàòà
âðåìåíè, ÷åì ýòî ïîíàäîáèëîñü áû íà ïîäðîáíûå ïðàâîâûå
ïåðåãîâîðû ñî ñòîðîíàìè è èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïî âîïðîñàì,
âàæíûì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Êðîìå ýòîãî, êàæäîìó îïûòíîìó ñóäüå èçâåñòåí òîò ôåíîìåí,
÷òî â áåñåäå ñî ñòîðîíàìè âûÿâëÿåòñÿ, ÷òî äåéñòâèòåëüíûé íåâ-
ðàëãè÷åñêèé ïóíêò êîíôëèêòà â ìåíüøåé ñòåïåíè èìååò ïðàâîâîé
õàðàêòåð, à ÷àùå îòíîñèòñÿ ñîâñåì ê äðóãîé îáëàñòè. Ðàçî÷àðî-
âàíèå â îæèäàíèÿõ îò ìíîãîëåòíèõ (äîãîâîðíûõ) îòíîøåíèé, íå-

Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ðåøåíèé
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14  Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ñò. 33 è 133 ÃÏÊ Àðìåíèè, ñò.  218 á àáç. 3 ÃÏÊ Ãðóçèè.

äîðàçóìåíèÿ èëè ëè÷íûå îáèäû, íåâûïîëíåííûå  îáåùàíèÿ â íåäî-
ãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ íåðåäêî ÿâëÿþòñÿ òàêèìè æå îòÿãà÷àþ-
ùèìè îñíîâàíèÿìè èñêà, êàê ïðî÷íûå ïðàâîâûå îñíîâû òðåáîâàíèÿ.
Ñóäüÿ äîëæåí âîñïðèíèìàòü òàê æå ñåðüåçíî ýòè ïðè÷èíû. Îäíàêî
îí ñóìååò ýòî, åñëè ñòîðîíû ïðèçíàþòñÿ åìó â ýòîì. Ìåñòî äëÿ
ýòîãî - ýòî óñòíîå ñëóøàíèå äåëà. Êîíå÷íî, òàêàÿ îòêðûòàÿ áåñåäà
ñòîèò âðåìåíè. Îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå âðåìÿ õîðîøî èíâåñòèðîâà-
íî. “Ïîäðîáíîå ñëóøàíèå äåëà ïåðåä õëàäíîêðîâíûì ñóäüåé ñêîðåå
âñåãî ïðèãîäíî äëÿ óñòðàíåíèÿ âñåõ ïðîáëåì ó÷àñòíèêîâ, ÷òîáû
íå ïîíàäîáèëèñü ïîñëåäîâàòåëüíûå ïðîöåññû“13. Â èòîãå, òàêàÿ
îòêðûòàÿ àòìîñôåðà ïåðåãîâîðîâ ñîäåéñòâóåò ñðàâíèòåëüíîé ãî-
òîâíîñòè ñòîðîí è äàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ
ñïîðà, òàê êàê ýòî íåâîçìîæíî íà ìíîãîêðàòíûõ ñïîðíûõ ðåøåíè-
ÿõ.

4. Ïðàâîâàÿ îñíîâà äëÿ ñòðåìëåíèÿ ñóäüè ê ìèðîâîìó ñîãëà-
øåíèþ çàêðåïëåíà â ñò. 279 ÷. 1 ÃÏÊ ÔÐÃ. Ñóäüÿ äîëæåí âñÿ÷åñêè
ïîñòàðàòüñÿ çàêîí÷èòü äåëî ìèðîâûì  ñîãëàøåíèåì. Òàêîé ïîñòó-
ëàò ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òàêæå ñò.14, ÷. 3 ÃÏÊ Àçåðáàéäæàíà. Òåêñò
ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷åí. Äëÿ îñòàëüíûõ ïðîöåññóàëüíûõ çàêîíîâ
íè÷òî äðóãîå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ14. Âåðõîâíûì ñóäàì çäåñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ ñòðàí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðåøàþùàÿ ðîëü äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ýòîãî òðåáîâàíèÿ çàêîíà: ñâîèì  ïðèìåðîì  îòêðûòîãî
âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ îíè ñóùåñòâåííî ñîçäàþò êóëüòóðó ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà ñòðàíû. Ñ ðàçâèòèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ è íàäåæíûõ
êðèòåðèåâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâ îá îòâîäå ñóäåé íèæíèõ
èíñòàíöèé îíè ñïîñîáñòâóþò îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà â ýòîé
îáëàñòè è ïîìîãàþò ñóäüÿì íà ñëîæíîì ïóòè ê ðóêîâîäñòâó ïðî-
öåññîì. Òàêèì îáðàçîì, ýòî áóäåò îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ çàäàíèé,
÷òîáû â áëèæàéùèå ãîäû ñîäåéñòâîâàòü óâàæåíèþ è ïðèçíàíèþ
ïðàâîñóäèÿ.

13  Âóëüòåþñ, Íåìåöêàÿ Ñóäåéñêàÿ Ãàçåòà, 2002, 315.

Ãàéí ÁåëëèíãÃàéí ÁåëëèíãÃàéí ÁåëëèíãÃàéí ÁåëëèíãÃàéí Áåëëèíã
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Vorsitzender Richter am Landgericht  Bremen

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz richterlicher
Entscheidungen durch die Parteien –

Verhandlungsführung, Vergleichsgespräche und gütliche
Streitbeilegung

1.  Betrachtet man die gesetzlichen Regelungen betreffend die End-
gültigkeit richterlicher Entscheidungen1, wie sie in den vorangegangen Re-
feraten angesprochen wurden, im Zusammenhang, so wird man sagen
können, dass der Gesetzgeber der verschiedenen Rechtsordnungen eine
Durchbrechung der Rechtskraft grundsätzlich nicht wünscht und diese
mehr oder minder restriktiv an die Erfüllung enger Voraussetzungen knüpft.

Gute Gründe sprechen für diese einschränkende Handhabung. Der
rechtskräftige Abschluss eines Verfahrens stellt einen Wert an sich dar, bis
zu einem gewissen Grade sogar unabhängig vom Ausgang des jeweiligen
Prozesses.

Jeder Rechtsstreit belastet die Parteien – und nicht zuletzt auch die
Gerichte - in vielerlei Hinsicht stark: durch hohen Zeitaufwand, durch den
Einsatz finanzieller Mittel, darüber hinaus aber auch nicht selten psy-
chologisch und emotional.

Die Rechtskraft der Entscheidung soll diesen Ausnahmezustand in den
Beziehungen der Beteiligten beenden2. Neben der Herbeiführung einer
gerechten Lösung des entstandenen Konflikts soll sie vor allem den
Rechtsfrieden zwischen den Parteien wieder herstellen. Sie kann ihnen -

1  Mit Rücksicht auf die Kürze der zur Verfügung stehenden Vortragszeit, wegen
ihres bloß beispielhaften  Charakters und nicht zuletzt als kleine Referenz gegenüber
den Gastgebern beschränken sich die wenigen Gesetzeszitate im wesentlichen auf
das georgische Recht.
2  Vultejus, Deutsche Richterzeitung 2002, 311: „Die Gelassenheit des Richters“:
Der billigste Prozess ist derjenige, der nicht stattfindet- und,  bezogen auf die vorlie-
gende Problematik: der nicht wieder aufgenommen wird.
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und darüber hinaus auch anderen mittelbar Betroffenen - Rechtssicherheit
bieten und ihnen ermöglichen, ihre rechtlichen Beziehungen an Hand der
gerichtlichen Entscheidung verbindlich neu zu orientieren, mögen sie mit
dem Ausgang des Verfahrens im Ergebnis nun einverstanden sein oder im
Einzelfall auch nicht. An Stelle der vor allem auf die Vergangenheit fixierten,
retrospektiven Betrachtungsweise innerhalb eines Prozesses eröffnet sich
den Parteien oftmals erst nach dessen Abschluss eine auf die Zukunft ge-
richtete Perspektive.Dies ist häufig in familienrechtlichen Streitigkeiten zu
beobachten, stellt aber auch und vor allem auch im Wirtschaftsleben einen
wichtigen Aspekt dar. Der Abschluss eines Verfahrens beseitigt vielfach
lähmende Blockaden und setzt Energien für produktive Entwicklungen frei.

Einen Prozess wieder aufzunehmen, nachdem er rechtkräftig abge-
schlossen worden ist, perpetuiert somit einen an sich unerwünschten
Zustand und kommt daher zu Recht nur ausnahmsweise in Betracht, ins-
besondere dann, wenn zwingende Gebote der Gerechtigkeit dieses unab-
weislich erfordern. Abgesehen von schweren Verfahrensfehlern im Pro-
zess3 kann dies beispielsweise der Fall sein, wenn sich die tatsächlichen
Verhältnisse seit der Entscheidung wesentlich verändert haben oder weil
die Entscheidung seinerzeit von unzutreffenden Voraussetzungen aus-
gegangen ist und die Partei erst jetzt den entsprechenden Nachweis füh-
ren kann4.

Grundsätzlich nicht ausreichend ist es, dass ein Gericht einen Rechts-
streit unrichtig entschieden hat.

2. Die Erkenntnis, dass die von ihm getroffene Entscheidung in aller
Regel  unabänderlich und verbindlich ist, legt dem Richter eine besondere
Verantwortung auf. Die Tatsache, dass seine Entscheidung im Instanzenzug
bis zur Rechtskraft noch geändert werden kann, ändert hieran nichts.

Kein verantwortungsbewusster Richter einer unterer Instanz wird sein
Urteil in der Erwartung fällen, dass dieses durch das Rechtsmittelgericht
wieder abgeändert werden wird. Er hat so zu entscheiden, dass dieses
Urteil in der von ihm verkündeten Form nach seiner Überzeugung end-
gültig Bestand haben kann.

Selbst da, wo er in einer Rechtsfrage von der Auffassung einer höheren
Instanz bewusst abweichen will, wozu er grundsätzlich berechtigt ist, wird

3  Art. 422 ZPO.
4  Art. 423 ZPO.
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er dies nur ausnahmsweise und nach besonders gewissenhafter Prüfung
aller Gesichtspunkte tun. Regelmäßig wird er sich hierzu in der Erwartung
entschließen, dass die von ihm vertretenen Argumente jedenfalls die
Chance bieten, dass sich die Rechtsmittelinstanz seiner Ansicht anschließen
und das Urteil bestätigen kann.

Diese besondere Verantwortung, endgültig verbindliche  und richtige
Entscheidungen zu treffen, kann der Richter nur übernehmen, wenn ihm
durch die Verfassung5 und die  jeweiligen Prozessordnungen6 richterliche
Unabhängigkeit garantiert wird.

Die richterliche Unabhängigkeit  ist dem Richter nicht um seiner selbst
willen gegeben, sie ist auch kein Standesprivileg7, sondern soll den Richter
überhaupt erst in die Lage versetzen, die ihm verfassungsrechtlich
übertragene Aufgabe zu erfüllen. Genaugenommen wird sie ihm überhaupt
nicht „gegeben“, sie ist eher eine persönliche Eigenschaft des Richters,
die er entwickeln, bewahren und im schlimmsten Falle auch verspielen
kann. „Er hat sie oder er hat sie nicht. Im letzten Fall hilft ihm auch die
Verfassung nicht viel“8. Im umgekehrten, nämlich dem regelmäßigen und
erfreulichen Fall eines unabhängigen Richters, hilft ihm die Verfassung aller-
dings sehr wohl: Hier ist sie und ist das einfache Gesetz von elementarer
Bedeutung, um die stets drohenden Gefahren, denen die richterliche
Unabhängigkeit von vielerlei Seiten ausgesetzt ist, in die Schranken zu
weisen9.

Der Schutz der richterlichen Unabhängigkeit geht dabei in zwei Rich-
tungen: Er  verbietet, wie soeben erwähnt, Dritten, nicht allein der Exe-
kutive, auf die Entscheidungen des Richters Einfluss zu nehmen oder dies
auch nur zu versuchen. Das Postulat richterlicher Unabhängigkeit wendet
sich aber auch an den Richter selbst. Es untersagt, dass der Richter die
Verantwortung für die von ihm zu treffenden Entscheidungen auch nur
teilweise auf andere überträgt, er insbesondere, wie in früheren Zeiten oder
in nicht rechtsstaatlich organisierten Justizverfassungen nicht unüblich, von

5  Artt. 82  Abs. 3, 84  Abs. 1 der Verfassung Georgiens.
6  Art. 6 Abs. 1 ZPO.
7  Haberland, Deutsche Richterzeitung 2002, 301.
8  Geiger, Deutsche Richterzeitung 1979, 65, 66.
9  Art. 6  Abs. 1 Satz 2 ZPO stellt die Einmischung in die richterliche Tätigkeit  zwecks
Beeinflussung der Entscheidung unter Strafandrohung.

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz
richterlicher Entscheidungen
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übergeordneten Instanzen Hinweise erwartet, wie ein bestimmter Fall oder
eine bestimmte Rechtsfrage zu entscheiden ist.

An Präzedenzentscheidungen ist er, wie dargetan, nicht gebunden.
Das bedeutet allerdings nicht, dass derartigen richtungsweisenden Urteilen
der Obersten Gerichte nicht wesentliches Gewicht für die Entscheidung
gleichgelagerter künftiger Fälle durch die Instanzgerichte zukommt. Im Inte-
resse der Einheitlichkeit der Rechtsordnung und der Vorhersehbarkeit
gerichtlicher Entscheidungen sowie des Gleichheitsgrundsatzes wird der
verantwortungsbewusste Richter nicht ohne Not von einer gefestigten
Rechtsprechung abweichen und die Parteien in den Instanzenzug treiben.

Die alleinige Verantwortung für seine Entscheidung bleibt allerdings
gleichwohl bei ihm, er kann sie nicht ablehnen10 oder weitergeben, nie-
mand kann sie ihm abnehmen. „Wenn es ernst wird, hat er als Hilfe nur
sein eigenes Gewissen“11.

Dieser Aspekt der alleinigen Verantwortung, der dem westlichen Rich-
ter so selbstverständlich ist, dass er ihn oft kaum noch bewusst wahrnimmt,
ist als unveräußerliches Merkmal der richterlichen Unabhängigkeit in der
neuen Justiz der hier vertretenen Länder die wohl wichtigste Änderung im
richterlichen Selbstverständnis.

3. Die Unabhängigkeit des Richters ist nicht nur unabdingbare Vor-
aussetzung für das Funktionieren einer rechtsstaatlichen Justiz. Auf sie
gründet sich auch und vor allem, wenn auch oft unbewusst, das Vertrauen
der Parteien, dass der für sie zuständige Richter ihren Fall nur nach Recht
und Gesetz und frei von sachfremden Einflüssen entscheiden wird. Dieser
Erwartung muss sich der Richter bewusst sein.  Will der Richter, wie es
seine Aufgabe ist, den an ihn herangetragenen Fall nicht nur richtig und
gerecht entscheiden, sondern im Interesse der oben genannten Wieder-
herstellung des Rechtsfriedens die Akzeptanz der Parteien im Hinblick auf
seine Entscheidung erreichen, muss er sie auch von seiner richterlichen
Unabhängigkeit überzeugen. Dies kann er am ehesten, indem er das
gesamte Verfahren bis hin zum Urteil für die Parteien transparent macht.

Das bedeutet im Ergebnis natürlich, dass er ihnen die maßgeblichen
Gründe für die von ihm getroffene Entscheidung bekannt gibt.

10  Nach Art. 2 Abs. 2 ZPO kann er die Verhandlung einer Sache nur aus den im
Gesetz vorgesehenen Gründen ablehnen.
11  Vultejus, Deutsche Richterzeitung 2002, 314.
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Dies hat spätestens in den Motiven des jeweiligen Urteils am Ende des
Prozesses zu erfolgen12. Eine überzeugend begründete Entscheidung kann
diese Aufgabe erfüllen. Nach der Natur der Sache ist dies auf Grund des
Verfahrensablaufs allerdings die letzte und oftmals auch nicht mehr die
beste Gelegenheit hierzu. Vielmehr bietet sich eine frühere Möglichkeit an:
die mündliche Verhandlung. Hier vor allem gewährt eine größtmögliche
Transparenz des Verfahrens bis hin zur Entscheidungsfindung dem Rich-
ter die Chance, die Parteien von seiner Unabhängigkeit zu überzeugen
und ihr Vertrauen darin zu stärken, dass er sich bei seiner Entscheidung
allein von Recht und Gesetz und – es sei hier wiederholt - letztlich von
seinem Gewissen leiten lässt. Nach meiner festen Überzeugung beruhen
Vorwürfe gegenüber der Justiz, die bisweilen und nicht selten unberechtigt
erhoben werden, in vielen Fällen und auch in Deutschland darauf, dass
versäumt wurde, die Parteien auf diese Weise in das Verfahren
einzubeziehen und ihnen die Entscheidung nachvollziehbar und den Weg
dorthin verständlich zu machen.

Bei der Beobachtung des Ablaufs der mündlichen Gerichtsverhandlung
in den Transformationsländern scheint sich bisweilen noch eine gewisse
Zurückhaltung der Richter in dieser Hinsicht bei der Kommunikation mit
den Parteien im Rahmen der Zivilprozesses zu zeigen. Das ist verständlich.
Offenheit im gerichtlichen Verfahren ist für die Parteien und auch für ihre
Rechtsanwälte oft ungewohnt. Die neue Rolle des Richters ist ihnen nicht
immer vertraut. Missverständnisse insoweit sind bisweilen nicht auszu-
schließen. Daher werden die Chancen der mündlichen Verhandlung, des
Austausches von Rechtsansichten mit den Beteiligten und der gütlichen
Streitbeilegung gelegentlich nicht in dem Umfang genutzt, den die Zivilpro-
zessordnungen hierfür zur Verfügung stellen. Im Einzelfall treten strenge
Formalismen an die Stelle eines kommunikativen Miteinanders der
Beteiligten. Darauf angesprochen, äußern die zuständigen Richter oftmals,
dass ein größeres Maß an Offenheit den Parteien gegenüber unweigerlich
zu Befangenheitsanträgen und Ablehnungsanträgen führen würde.

Dies wird sicher zutreffen. Die Alternative kann indessen nicht sein,
dass sich die Justiz auf diese Weise in die Defensive drängen lässt, sich
auf die formal korrekte Durchführung des Verfahrens beschränkt und das
Gericht die Parteien in dem Urteil erstmals mit seiner Rechtsauffassung

12  Art. 249 Abs. 4 ZPO.
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konfrontiert. Ein solches Verfahren erhöht nicht die Akzeptanz der
Entscheidung, sondern gefährdet sie, insbesondere bei der unterlegenen
Partei. Es verzichtet ohne Not auf die Chancen eines offenen Mei-
nungsaustausches im Rahmen eines transparenten Verfahrens.

Auf Grund der bisherigen Praxis in der Vergangenheit ist ein Umdenken
nicht leicht herbeizuführen. Im Ergebnis ist die Berücksichtigung dieser
Gesichtspunkte jedoch dringend geboten und ein höheres Maß an
Transparenz unausweichlich, wollen die Gericht die Rechtsuchenden von
der Unabhängigkeit der Justiz überzeugen, die Akzeptanz der Entschei-
dungen fördern und die Qualität der Rechtsprechung verbessern. Nur auf
diesem Wege lässt sich zudem das Vertrauen in die Justiz in der
Bevölkerung gewinnen.

Die Furcht vor Befangenheitsanträgen ist verständlich, aber letztlich
unbegründet. Kein Richter schätzt derartige Anträge. Sie werden oft – und
oft zu Unrecht – als persönliche Kritik an seiner Prozessführung empfunden.
Sie stören den geordneten Verfahrensablauf in jedem Falle, wenn sie nur
zu Verzögerungszwecken aus prozesstaktischen Gründen eingesetzt
werden. All das darf indessen nicht dazu führen, dass der Richter als
vorbeugende Maßnahme in eine defensive Verhandlungsführung „flüchtet“
und den offenen Meinungsaustausch meidet. Eine offene Darlegung der
rechtlichen Auffassungen des Gerichtes kann niemals einen Grund für ein
berechtigtes Ablehnungsgesuch darstellen. Die Grenze wird erst
überschritten, wenn der Richter eine schlichtweg unhaltbare Ansicht vertritt
oder  mit der Bekanntgabe seiner Ansicht zugleich zum Ausdruck bringt,
dass er sich von ihr nicht wird abbringen lassen, gleichgültig, welche
Argumente hiergegen vorgebracht werden sollten.

Ein kluger und erfahrener Richter wird eine derartige Festlegung in-
dessen schon im eigenen Interesse vermeiden, um offen zu bleiben für
eine etwaige Korrektur seiner Rechtsauffassung im Rahmen des Rechts-
gesprächs mit den Parteien.

Diesseits einer solchen Festlegung ist die offene Mitteilung seiner
Auffassung nicht nur das Recht des Richters, sondern als Ausdruck des
zutreffenden Verständnisses von der Aufgabe der mündlichen Verhandlung
geradezu seine Pflicht. Nur die Parteien, die wissen, zu welcher Ansicht
der erkennende Richter neigt, sind in der Lage, sachgerecht hierzu Stellung
zu nehmen und über die für den jeweiligen Rechtsstreit maßgeblichen
Punkte zu argumentieren. Erst so wird erreicht, dass alle Punkte, auf die
es ankommt, in den Entscheidungsprozess einbezogen und nicht etwa
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wichtige Aspekte übersehen werden. Andernfalls sind die Parteien und
ihre Vertreter gezwungen, sehr breit und ausführlich vorzutragen, um keinen
für das Gericht wichtigen Gesichtspunkt zu versäumen. Das Verfahren wird
dadurch schnell unübersichtlich, die Richtigkeit der Entscheidung eher
gefährdet.

Es liegt auf der Hand, dass derartige Mängel die Akzeptanz des rich-
terlichen Urteils und damit auch seine Bestandskraft verringern.

Transparenz im hier propagierten Sinne gefährdet nicht das Ansehen
und die Autorität des Gerichtes, wie bisweilen befürchtet wird, sondern
stärkt sie. Beteiligte, die mit dem Gericht alle Aspekte des Falles erörtert
haben, werden die Entscheidung des Gerichtes auch dann eher anneh-
men, wenn sie den Richter nicht von den Gegenargumenten haben über-
zeugen können, als wenn sie erstmals in den Entscheidungsgründen von
dieser Auffassung Kenntnis erlangen. Allein die Erfahrung, wirklich vom
Gericht angehört  worden zu sein, fördert in vielen Fällen diese Bereit-
schaft sehr.

Auch Missverständnisse können so leichter vermieden oder ausgeräumt
werden. Mündlich lässt sich manches leichter verdeutlichen als in den
Urteilsmotiven. Der Verdacht mangelnder richterlicher Unabhängigkeit oder
sachfremder Einflüsse auf die Entscheidung ist schließlich wesentlich
leichter zu entkräften, wenn das Gericht im Vorfeld mit den Parteien über
alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte diskutiert. Der – aus welchen
Gründen auch immer - voreingenommene Richter interessiert sich in Wahr-
heit nicht für die Parteien und ihren Konflikt, der unvoreingenommene hin-
gegen sehr wohl. Die Parteien mögen nicht alle dogmatischen Probleme
einer komplizierten Rechtsfrage verstehen - für diesen Unterschied haben
sie oft jedoch ein sehr feines Gespür.

Der bisweilen erhobene Einwand, der Zeitaufwand hierfür sei zu groß
angesichts der unbestrittenen erheblichen Belastung der Gerichte, trifft nur
bei vordergründiger Betrachtung zu. Ein Gericht, dass das offene Rechts-
gespräch mit den Parteien sucht, muss sich zwar auf die mündliche Ver-
handlung gründlich vorbereiten. Dies sollte allerdings eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Völlig unbedenklich ist es auch, dass sich das Gericht in diesem
Zusammenhang eine vorläufige Meinung zu streitigen Rechtsfragen bildet.
Mit Befangenheit hat dies alles nichts zu tun, auch dann nicht, wenn, wie
dargetan, das Gericht diese Auffassung im Rahmen der mündlichen
Verhandlung zu erkennen gibt.

Ein Richter, der ohne gründliche Prüfung der Sach- und Rechtslage in
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die mündliche Verhandlung geht, um sich erst danach über die
maßgeblichen Rechtsfragen und die zu treffende Entscheidung Gedanken
zu machen, ist nicht unbefangen, sondern lediglich schlecht vorbereitet.
Er läuft Gefahr, dass ihm die Verhandlungsführung entgleitet, weil die
Parteien nicht wissen, worauf es ihm ankommt und entsprechend
weitschweifig zu allen Punkten Stellung nehmen, auf die es ankommen
könnte. In Unkenntnis der entscheidungserheblichen Tatsachen wird der
Richter seinerseits über alle Fragen Aufklärung suchen, die von Belang
sein könnten, letztlich ohne Rücksicht auf deren Bedeutung für die zu
treffende Entscheidung. Es liegt auf der Hand, dass ein solches Verfahren
gegenüber einer gründlich vorbereiteten Verhandlung einen wesentlich
größeren Zeitaufwand, genauer gesagt: eine Zeitverschwendung - bedeutet
als noch so ausführliche entscheidungsrelevante Rechtsgespräche mit den
Parteien und ihren Vertretern.

Jedem erfahrenen Richter ist zudem das Phänomen bekannt, dass
sich im Gespräch mit den Parteien herausstellt, dass der eigentliche neur-
algische Punkt der Auseinandersetzung weniger juristischer Natur ist,
sondern oft in einem ganz anderen Bereich liegt. Enttäuschte Erwartun-
gen in langjährigen  (Vertrags-) Beziehungen, Missverständnisse oder per-
sönliche Kränkungen, nicht eingehaltene Versprechungen außerhalb
vertraglicher Verbindlichkeiten sind nicht selten ebenso gravierende Klage-
gründe wie handfeste juristische Anspruchsgrundlagen. Der Richter tut
gut daran, sie auch ebenso ernst zu nehmen. Dies kann er allerdings nur,
wenn die Parteien sie ihm offenbaren. Der Ort dafür ist die mündliche
Verhandlung. Natürlich kostet ein solches offenes Gespräch Zeit. Doch
diese Zeit ist gut investiert. „Eine ausführliche Verhandlung vor einem
gelassenen Richter ist am ehesten geeignet, alle Probleme der Beteiligten
auszuräumen, so dass Folgeprozesse nicht notwendig werden“13. Im
Ergebnis fördert eine derartige offene Verhandlungsatmosphäre die
Vergleichsbereitschaft der Parteien und schafft die Möglichkeit zur gütlichen
Streitbeilegung in einem Umfang, wie es eine streitige Entscheidung vielfach
nicht kann.

4. Die Rechtsgrundlage für das Hinarbeiten des Richters auf einen Ver-
gleich findet sich in der ZPO. Nach § 279 Abs. 1 der deutschen ZPO hat
der Richter in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Streitbeilegung

13  Vultejus, Deutsche Richterzeitung 2002, 315.
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hinzuwirken. Ein derartiges Postulat mit praktisch wortgleicher Regelung
sieht auch Art. 14 Abs. 3 der ZPO Aserbaidschans vor. Für die übrigen
Verfahrensgesetze gilt nichts anderes14. Den Obersten Gerichten der hier
vertretenen Länder kommt bei der Umsetzung dieser Forderung des
Gesetzes eine doppelte und entscheidende Rolle zu: Durch ihr Beispiel
einer offenen Verhandlungsführung prägen sie maßgeblich die
Zivilprozesskultur ihres Landes. Mit der Entwicklung angemessener und
verlässlicher Kriterien für die Behandlung von Befangenheitsanträgen gegen
Richter der unteren Instanzen tragen sie zur Rechtssicherheit in diesem
Bereich bei und helfen, diesen Richtern auf dem schwierigen Weg zu einer
modernen Prozessführung den Rücken zu stärken.

Es wird eine der wichtigsten Aufgaben in den vor uns liegenden Jahre
sein, auf diese Weise das Ansehen und die Akzeptanz der Justiz zu fördern.

14 Vgl. Art. 33 und 133 der armenischen ZPO und Art. 218 Abs. 3 der geor-
gischen ZPO.
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Ðåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè ÀðìåíèÿÐåñïóáëèêè Àðìåíèÿ
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Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü – ýòî íå âîïðîñ çàùèòû êîðïîðàòè-
âíûõ èíòåðåñîâ, êàê íåâåðíî îá ýòîì äóìàþò íåêîòîðûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå è ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè, è íå âîïðîñ íàäëåæàùåãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðàâîñóäèÿ. Â ãëîáàëüíîì ïëàíå, ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ñîçäàíèÿ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà.
Ìíîãîâåêîâîé îïûò ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà èëè âñåìèð-
íûé îïûò ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèâîäÿò íàñ ê òîìó
íåçûáëåìîìó óáåæäåíèþ, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò áûòü ïðàâîâûì
è äåìîêðàòè÷åñêèì, åñëè ìåæäó âåòâÿìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
– çàêîíîäàòåëüíîé, èñïîëíèòåëüíîé è ñóäåáíîé, îòñóòñòâóåò ðåàëü-
íî äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà âçàèìîñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ.

Êîíñòèòóöèÿ, ïðèíÿòàÿ íà âñåíàðîäíîì ðåôåðåíäóìå â 1995
ãîäó, ïðîâîçãëàñèëà Ðåñïóáëèêó Àðìåíèÿ ñóâåðåííûì, äåìîêðà-
òè÷åñêèì, ñîöèàëüíî-ïðàâîâûì ãîñóäàðñòâîì, çàêðåïèâ ïðèíöèï
ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, íå-
çàâèñèìîé è íîðìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîé, èñïîë-
íèòåëüíîé è ñóäåáíîé âëàñòåé, áûë ñîçäàí ìåõàíèçì ñäåðæåê è
ïðîòèâîâåñîâ, ïîëó÷èâøèé â Êîíñòèòóöèè ñëåäóþùóþ çàêîíî-
äàòåëüíóþ ôîðìóëèðîâêó: “Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è äîëæíîñò-
íûå ëèöà ïðàâîìî÷íû ñîâåðøàòü òîëüêî òàêèå äåéñòâèÿ, äëÿ ñî-
âåðøåíèÿ êîòîðûõ îíè óïîëíîìî÷åíû çàêîíîì”.

Èíûìè ñëîâàìè, êàæäàÿ âåòâü ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè äîëæíà
îñóùåñòâëÿòü ñâîè ôóíêöèè, íå âìåøèâàÿñü â äåÿòåëüíîñòü äðóãèõ
âåòâåé. Îòíîñèòåëüíî ñóäåáíîé âëàñòè îñîáûé ìåõàíèçì ðåàëè-
çàöèè äàííîé íîðìû ïðåäóñìîòðåí òàêæå êîíñòèòóöèîííîé íîðìîé,
à èìåííî, ñòàòüåé 91 Êîíñòèòóöèè ñòðàíû, êîòîðàÿ ãëàñèò, ÷òî ïðà-
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âîñóäèå îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ñóäàìè. Ñòàòüÿ æå 92 çàïðåùàåò
ñîçäàíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñóäîâ.

Çàêîíîäàòåëüíûå ãàðàíòèè íåçàâèñèìîñòè ñóäà è ñóäüè çàêðåï-
ëåíû êàê â Îñíîâíîì çàêîíå ñòðàíû, òàê è â çàêîíå “Î ñòàòóñå
ñóäüè â Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ”, äåêëàðèðóþùèõ, ÷òî ñóäüÿ íåñìå-
íÿåì è ïðåáûâàåò â ñâîåé äîëæíîñòè âïëîòü äî äîñòèæåíèÿ îïðå-
äåëåííîãî âîçðàñòà, à èìåííî – øåñòèäåñÿòè ïÿòè ëåò. Ïðîâîçãëà-
øåíû òàêæå èíûå ãàðàíòèè ñóäåéñêîé íåçàâèñèìîñòè (ñîöèàëüíûå,
ãàðàíòèè áåçîïàñíîñòè è íåïðèêîñíîâåííîñòè è  ò. ï.).

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðåøåíèÿ êàê î íàçíà÷åíèè ñóäåé, òàê è î
ïðåêðàùåíèè èõ ïîëíîìî÷èé, ïðèíèìàþòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóá-
ëèêè Àðìåíèÿ íà îñíîâå ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêëþ÷åíèé Ñîâåòà Ïðà-
âîñóäèÿ ÐÀ (êîòîðûé â èçâåñòíîé ìåðå ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì îð-
ãàíîì), íà ìîé âçãëÿä, â äàííîé ñôåðå ñóäîóñòðîéñòâåííûõ ïðà-
âîîòíîøåíèé íåîïðàâäàííî áîëüøàÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ äîêòðèíû ðàç-
äåëåíèÿ âëàñòåé, ðîëü îòâåäåíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.  Äàííîå
îáñòîÿòåëüñòâî, íà ìîé âçãëÿä, îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà íåçà-
âèñèìîñòü ñóäåéñêîãî êîðïóñà.

Â ÷àñòíîñòè, â ñîñòàâ Ñîâåòà Ïðàâîñóäèÿ ÐÀ, ïîìèìî ñóäåé è
ó÷åíûõ-þðèñòîâ, âõîäÿò ïðîêóðîðû. Âèöå-ïðåäñåäàòåëÿìè ex-offi-
cio ÿâëÿþòñÿ Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð è Ìèíèñòð þñòèöèè ÐÀ.
Ïîñëåäíèé òàêæå ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà Ïðà-
âîñóäèÿ ÐÀ êàíäèäàòóðû ñóäåé, âîçáóæäàåò äèñöèïëèíàðíîå ïðî-
èçâîäñòâî â îòíîøåíèè ñóäüè, à òàêæå â Ñîâåò Ïðàâîñóäèÿ ÐÀ
ïðåäñòàâëÿåò õîäàòàéñòâà êàê î ïðèâëå÷åíèè ñóäüè ê äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè, òàê è î ïðåêðàùåíèè åãî ïîëíîìî÷èé. Â
äàííûõ óñëîâèÿõ íîðìû Çàêîíà î ñòàòóñå ñóäüè î òîì, ÷òî ïðè îò-
ïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ ñóäüÿ íå ïîäîò÷åòåí êàêîìó-ëèáî ãîñóäàð-
ñòâåííîìó îðãàíó èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó (ñòàòüÿ 5), ëþáîå âìåøà-
òåëüñòâî îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èëè èíôîðìàöèîííûõ
ñðåäñòâ â äåÿòåëüíîñòü ñóäüè ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðàâîñóäèÿ,
íåäîïóñòèìî è âëå÷åò ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì  îòâåòñòâåííîñòü
(ñòàòüÿ 6), ôàêòè÷åñêè îñòàþòñÿ âñåãî ëèøü äåêëàðàöèåé áëàãèõ
íàìåðåíèé.

Ñ óäîâëåòâîðåíèåì õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî â íàøåé ñòðàíå ñåðüåç-
íîñòü ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè âîñïðèíèìàåòñÿ àäåêâàòíî, è ïðåä-
ïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ê åå óëó÷øåíèþ. Â ÷àñòíîñòè, ñîçäàííàÿ Ïðå-
çèäåíòîì ÐÀ êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå êîíñòèòóöèîííûõ ïðåîáðàçî-
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âàíèé, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ èìåííî Ìèíèñòð þñòèöèè
ÐÀ, óæå âíåñëà â Íàöèîíàëüíîå Ñîáðàíèå ÐÀ ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò èíîé ïîðÿ-
äîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ïðàâîñóäèÿ ÐÀ. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ,
÷òî Ïðåçèäåíò ÐÀ íå áóäåò áîëüøå ãëàâîé Ñîâåòà Ïðàâîñóäèÿ, à
òàêæå èç åãî ñîñòàâà áóäóò èñêëþ÷åíû Ìèíèñòð þñòèöèè è Ãåíåðà-
ëüíûé ïðîêóðîð ÐÀ, ðàâíî êàê è îñòàëüíûå òðîå ïðîêóðîðîâ. Òàêèì
îáðàçîì, â ñîñòàâå Ñîâåòà Ïðàâîñóäèÿ ÐÀ áóäóò íàõîäèòüñÿ òîëü-
êî ñóäüè è ó÷åíûå-þðèñòû, êîòîðûå è èçáåðóò èç ñâîèõ ðÿäîâ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà. Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðåäëîæåííûå ïîïðàâêè
áóäóò îäîáðåíû ïàðëàìåíòîì ÐÀ è çàòåì áóäóò ïîääåðæàíû íà
âñåíàðîäíîì ðåôåðåíäóìå.

×òî æå êàñàåòñÿ ïðàâ ñòîðîí íà ñïðàâåäëèâîå ñóäåáíîå ðàçáè-
ðàòåëüñòâî, òî îíè îäíîçíà÷íî è äîâîëüíî-òàêè èñ÷åðïûâàþùå
çàêðåïëåíû êàê â ãðàæäàíñêî-ïðîöåññóàëüíîì, òàê è â óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíîì êîäåêñàõ Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ (ñîîòâåòñòâåííî,
ñò. 28 è 90). Â ÷àñòíîñòè, è ïî óãîëîâíûì, è ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì
ñòîðîíû èìåþò ðàâíîå ïðàâî íà ïîäà÷ó õîäàòàéñòâà îá îòâîäå
ñóäüè, åñëè ñóùåñòâóþò ñîìíåíèÿ â åãî áåñïðèñòðàñòíîñòè.

Íà ìîé âçãëÿä, ïðîöåññóàëüíûå íîðìû îá îòâîäàõ (è ñàìî-
îòâîäàõ) èìåþò ÿðêî âûðàæåííûé ñóäîóñòðîéñòâåííûé õàðàêòåð.
Òàê, ñòàòüÿ 6 Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðå-
äóñìàòðèâàåò ðàçáèðàòåëüñòâî äåëà ñóäîì, ñîçäàííûì íà îñíî-
âàíèè çàêîíà. Â Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ ïîä ýòèì ìû ïîäðàçóìåâàåì
íå òîëüêî çàêîííîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ñóäà è íàçíà÷åíèÿ ñóäåé (ò.å.
ëåãèòèìíîñòü ñóäà), è íå òîëüêî ïðàâî ñóäà íà ðàññìîòðåíèå äåë,
âõîäÿùèõ â åãî þðèñäèêöèþ (ò. å. êîìïåòåíòíîñòü ñóäà), íî òàêæå
è ïðàâî, à ïî ñóùåñòâó îáÿçàííîñòü ëåãèòèìíîãî è êîìïåòåíòíîãî
ñóäà âûñòóïàòü òàêîâûì ïî ëþáîìó äåëó. Òàêèì îáðàçîì, çàêîí-
íîñòü ñóäà ïî êàæäîìó êîíêðåòíîìó äåëó è åñòü îáúåêòèâíàÿ áåñ-
ïðèñòðàñòíîñòü ñóäà. Îñíîâàíèÿ îòâîäîâ ÿâëÿþòñÿ òåìè þðèäè-
÷åñêèìè ôàêòàìè, êîòîðûå êîíñòàòèðóþò îòñóòñòâèå òàêîé áåñ-
ïðèñòðàñòíîñòè è ñîçäàþò, òàêèì îáðàçîì, ipso facto - ïðåçóìïöèþ
íåçàêîííîñòè ñóäà ïî êîíêðåòíîìó äåëó.

Íå âäàâàÿñü â ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòåé ÓÏÊ è ÃÏÊ
ÐÀ, õîòåëîñü áû îòìåòèòü íåêîòîðûå äðóãèå ìåòîäîëîãè÷åñêèå
ïðåäïîñûëêè èíñòèòóòà îòâîäà ñóäüè. Âî-ïåðâûõ, îñíîâàíèÿ îòâîäà
ñóäüè äîëæíû áûòü çàêðåïëåíû â çàêîíå. Îäíàêî, èíîãäà, â òîì
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÷èñëå, è â çàêîíîäàòåëüñòâå ÐÀ, âñòðå÷àåòñÿ ôîðìóëèðîâêà: “åñëè
åñòü èíûå îñíîâàíèÿ äëÿ ñîìíåíèé â áåñïðèñòðàñòíîñòè ñóäüè”.
Äåëî â òîì, ÷òî îñíîâàíèÿ äëÿ îòâîäîâ è ñàìîîòâîäîâ äîëæíû
áûòü îäíè è òå æå. Îäíàêî, â äàííîì ñëó÷àå, íåîáõîäèìî ñîã-
ëàñîâàòü òðåáîâàíèå áåñïðèñòðàñòíîãî ñóäà ñ òðåáîâàíèåì î
íåäîïóñòèìîñòè îòêàçà â ïðàâîñóäèè. Íà ìîé âçãëÿä, “èíûå”, ò. å.
íå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì îñíîâàíèÿ, ìîãóò áûòü îñíîâàíèÿìè
ëèøü îòâîäà ñóäüè, à íèêàê íå ñàìîîòâîäà ïîñëåäíåãî. Îòêàçîì â
ïðàâîñóäèè áóäóò ÿâëÿòüÿ êàê ïðèíÿòèå íåîáîñíîâàííûõ îòâîäîâ,
òàê è õîäàòàéñòâà íåîáîñíîâàííûõ ñàìîîòâîäîâ. Ñëåäóåò îïàñà-
òüñÿ òàêæå âîçìîæíîñòè ëèøåíèÿ ñóäüè ïðàâà íà îñóùåñòâëåíèå
ñâîèõ ôóíêöèé, êîãäà äëÿ ýòîãî îòñóòñòâóþò ïðåäóñìîòðåííûå â
çàêîíå îñíîâàíèÿ. Ïóíêò c. ÷àñòè 3 Ïðèíöèïà 5 Ðåêîìåíäàöèè 94/
12 Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì î
íåçàâèñèìîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ðîëè ñóäåé îò 13 îêòÿáðÿ 1993 ã.
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ñóäüÿ “äîëæåí îòêàçûâàòüñÿ îò äåëà èëè ñî-
îòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèé òîëüêî òîãäà, êîãäà äëÿ ýòîãî åñòü âåñêèå
îñíîâàíèÿ”. Òàêèå îñíîâàíèÿ äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû çàêîíîì è
ìîãóò, íàïðèìåð, áûòü ñâÿçàííûìè ñ ñåðüåçíîé áîëåçíüþ, êîíôëè-
êòîì èíòåðåñîâ èëè èíòåðåñàìè ïðàâîñóäèÿ”. Ïóíêò å ÷. 2 ïðèíöè-
ïà 1 òîãî æå äîêóìåíòà ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî äåëî íå ìîæåò áûòü
îòîçâàíî ó ñóäüè áåç âåñêèõ îñíîâàíèé, íàïðèìåð, ñåðüåçíàÿ áî-
ëåçíü èëè êîíôëèêò èíòåðåñîâ, ïðè÷åì “òàêèå îñíîâàíèÿ è ïðî-
öåäóðû îòçûâà äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ çàêîíîì è íå çàâèñåòü
îò èíòåðåñîâ ïðàâèòåëüñòâà èëè àäìèíèñòðàöèè. Ðåøåíèå îá îòçû-
âå äåëà ó ñóäüè äîëæíî ïðèíèìàòüñÿ îðãàíîì, êîòîðûé ïîëüçóåòñÿ
òàêîé æå íåçàâèñèìîñòüþ, êàê è ñóäüÿ”.

Êðîìå òîãî, è îò ñàìîãî ñóäüè èíîãäà òðåáóåòñÿ ñìåëîñòü äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî õîäàòàéñòâó îá îòâîäå. Âåäü ìîãóò ñêàçàòü –
à ïî÷åìó ñóäüÿ íå çàÿâèë ñàìîîòâîä, à äîæèäàëñÿ ïîêà îñíîâà-
íèÿ, èçâåñòíûå åìó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, áóäóò çàÿâëåíû ïðîòèâ
íåãî ñòîðîíîþ ïðîöåññà. Â ëþáîì ñëó÷àå ñóäüÿ äîëæåí ïðèíÿòü
îáúåêòèâíîå ðåøåíèå, íå ñòåñíÿÿñü ñâîåãî “ïðåäâàðèòåëüíîãî
ìîë÷àíèÿ”.

Âòîðàÿ ïðîáëåìà â äàííîé ñôåðå – ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñà-
ìîîòâîäîâ. Çäåñü ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå ïðîáëåìû ïðîöåññó-
àëüíîãî õàðàêòåðà. Òàê, ñòàòüÿ 299 ÓÏÊ ÐÀ ïðåäóñìàòðèâàåò ïðî-
öåäóðó, îòíîñÿùóþñÿ ê ñòàäèè, êîãäà óæå íà÷àëîñü ñóäåáíîå ðàç-
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áèðàòåëüñòâî, çàêðåïëÿÿ, ÷òî ñóäüÿ, â äàííîì ñëó÷àå, ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ñàìîîòâîäå è ïðåäñòàâëÿåò åãî Ïðåäñåäàòåëþ Êàññà-
öèîííîãî ñóäà. Äðóãàÿ íîðìà, çàêðåïëåííàÿ â ÷àñòè 5 ñòàòüè 90
ÓÏÊ ÐÀ, ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî “îòâîä òîìó ñóäüå, êîòîðûé äîëæåí
ïðåäñåäàòåëüñòâîâàòü â ñóäå ïåðâîé èíñòàíöèè ïðè ðàññìîòðå-
íèè äåëà â ñîñòàâå îäíîãî ñóäüè, èëè åãî ñàìîîòâîä äî íà÷àëà
ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ìîæåò ðàçðåøèòü ïðåäñåäàòåëü ñîîòâåòñò-
âóþùåãî ñóäà”. Êàê âèäèì, ñòàòüÿ 299 ÓÏÊ ÐÀ íóæäàåòñÿ â äîïîë-
íåíèè â òîì ñìûñëå, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü ÷åòêî çàêðåïëåíî ïðàâî
Ïðåäñåäàòåëÿ Êàññàöèîííîãî ñóäà íà îêîí÷àòåëüíîå ðàçðåøåíèå
âîïðîñà, êàê îá ýòîì ÷åòêî ñêàçàíî îòíîñèòåëüíî ïîëíîìî÷èé
ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè îá îòâîäå èëè ñàìîîòâîäå,
çàÿâëåííûõ äî íà÷àëà ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ. Êðîìå òîãî, ñòàòüþ
299 íóæíî äîïîëíèòü åùå è íîðìîé î òîì, ÷òî íå òîëüêî ðåøåíèå î
ñàìîîòâîäå, íî è ðåøåíèå î ïðèíÿòèè îòâîäà ñóäüè ñòîðîíîþ
ïðîöåññà âî âðåìÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî
ê îêîí÷àòåëüíîìó ðàçðåøåíèþ Ïðåäñåäàòåëþ Êàññàöèîííîãî ñóäà.

Äàííûå ïðåäëîæåíèÿ èìåþò ñâîè îñíîâàíèÿ êàê â ïðàêòèêå, òàê
è â ñàìîì  ÓÏÊ ÐÀ – â ñìûñëå ïðèìåíåíèÿ àíàëîãèè. ×òî êàñàåòñÿ
ïðàêòèêè, òî äàííûå ïðåäëîæåíèÿ âûòåêàþò èç íåîáõîäèìîñòè
ïðåäîòâðàùåíèÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñëó÷àåâ îòêàçà â ïðà-
âîñóäèè: 1) êîãäà äåëî íå ïðèíèìàåòñÿ ñóäîì ââèäó åãî ÿêîáû
íåïîäñóäíîñòè, è 2) êîãäà äåëî âñå æå ïîñòóïàåò â ñóä è çàòåì
ñóäüåé ëèáî çàÿâëÿåòñÿ íåîáîñíîâàííûé ñàìîîòâîä, ëèáî ïðè-
íèìàåòñÿ íåîáîñíîâàííûé îòâîä. Íåðåäêî áûâàåò, ÷òî è ñàì ñóäüÿ,
ïûòàÿñü èçáåãíóòü ñëîæíîãî äåëà èëè ïî êàêèì-òî èíûì ñóáúåê-
òèâíûì ïðè÷èíàì ïîáóæäàÿ ñòîðîíó ïðîöåññà ê çàÿâëåíèþ îòâîäà
ïðîòèâ íåãî, ïðåäîñòàâëÿÿ òàêæå è “îñíîâàíèÿ îòâîäà”, êîòîðûå
áû ñ áîëüøåé î÷åâèäíîñòüþ ñâèäåòåëüñòâîâàëè áû î íàìåðåíèè
ñóäüè îòêàçàòü â ïðàâîñóäèè, åñëè áû ïî ýòèì îñíîâàíèÿì îí
çàÿâëÿë ñàìîîòâîä.

×òî êàñàåòñÿ ÓÏÊ ÐÀ, òî íà ìîé âçãëÿä, Ïðåäñåäàòåëþ Êàññà-
öèîííîãî ñóäà íåîáõîäèìî äàòü ïðè ðàçðåøåíèè îòâîäîâ è ñàìî-
îòâîäîâ òå æå ôóíêöèè, êîòîðûå îí èìååò ïðè ðàçðåøåíèè âîïðîñîâ
î ïîäñóäíîñòè äåëà. Ñòàòüÿ 51 ÓÏÊ ÐÀ ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ñïîðû
ìåæäó ñóäàìè ïåðâîé èíñòàíöèè î ïîäñóäíîñòè äåëà ïîäëåæàò
ðàçðåøåíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ Êàññàöèîííîãî ñóäà. Äàííûå
íîâîââåäåíèÿ ïîçâîëÿò öåíòðàëèçîâàòü è óíèôèöèðîâàòü ïðàêòèêó

Ãåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê Äàíèåëÿí
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ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòâîäàõ è ñàìîîòâîäàõ, ñäåëàòü
íåâîçìîæíûì ïðèìåíåíèå äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ, êîãäà ïî îäíèì è
òåì æå îñíîâàíèÿì îòâîä (ñàìîîòâîä) ïðèíèìàåòñÿ, à ïî äðóãèì –
íåò.

Â êîíöå õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî âñå ãàðàíòèè íåçàâèñèìîñòè
ñóäà íå ÿâëÿþòñÿ ñàìîöåëüþ è ñîáñòâåííîñòüþ òîëüêî ñóäüè. Áåç
îòâåòñòâåííîñòè íåò ñâîáîäû. Èíîå ïîíèìàíèå áûëî áû, ïî âûðà-
æåíèþ Ãåãåëÿ, ñâèäåòåëüñòâîì ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ “êóëüòóðû
ìûñëè”. Èíîå ïîíèìàíèå ïðèâåëî áû, âûðàæàÿñü ñëîâàìè ìîåãî
ñîîòå÷åñòâåííèêà, ôèëîñîôà Â.Ñ. Íåðñåñÿíöà, ê “êàñòîâîé àâ-
òàðêèè” ñóäåáíîé âëàñòè, ê ñâîáîäå ïóñòîòû, êîòîðàÿ òåì áîëåå
ñòðàøíà, ÷åì áîëåå íåìûñëèìà è íåâîçìîæíà, îñîáåííî â äåìîê-
ðàòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå.
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Henrik Danieljan

Präsident des Kassationsgerichts
der Republik Armenien

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz der Richter
durch die Parteien nach armenischem Recht

Die richterliche Unabhängigkeit ist keine Frage des Schutzes der kor-
porativen Interessen, wie manche Staatsfunktionäre und Politiker fälschlich
annehmen, dies ist ebenfalls keine Frage der angemessenen Sicherstellung
der Rechtsprechung. Global gesehen handelt es sich bei der richterlichen
Unabhängigkeit um eine notwendige Bedingung bei der Schaffung eines
Rechtsstaates. Die jahrhundertealten Erfahrungen der Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft oder – und das ist eigentlich das Gleiche – die
internationalen Erfahrungen des staatlichen Aufbaus führen uns zu der
festen Überzeugung, dass es keinen demokratischen Rechtsstaat geben
kann, wenn zwischen den einzelnen Zweigen der Staatsgewalt – Legislative,
Exekutive und Judikative – kein funktionierendes System von gegenseitigen
Zwängen und Gegengewichten vorhanden ist.

Die Verfassung, die im Jahre 1995 im Ergebnis eines Volksentscheids
angenommen wurde, erklärte Armenien zu einem souveränen, demo-
kratischen Sozial- und Rechtsstaat und schrieb das Prinzip der Gewalten-
trennung fest. Zwecks Sicherstellung einer selbständigen, unabhängigen
und normalen Tätigkeit der Legislative, Exekutive und Judikative wurde
ein Mechanismus der Zwänge und Gegengewichte geschaffen, der wie
folgt formuliert wurde: “Die staatlichen Organe und die Amtspersonen sind
nur befugt, solche Handlungen auszuführen, zu denen sie durch Gesetz
ermächtigt sind” (Art. 5 der Verfassung der Republik Armenien).

Dies bedeutet, dass jeder Zweig der Staatsgewalt seine Funktionen
ausüben muss, ohne in die Tätigkeit der anderen Zweige einzugreifen.
Bezüglich der richterlichen Gewalt ist ein besonderer Mechanismus der
Umsetzung dieser Norm auch durch eine Verfassungsnorm vorgesehen,
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namentlich durch die Vorschrift in Art. 91 der Verfassung der Republik
Armenien, die besagt, dass die Rechtsprechung nur durch Gerichte aus-
geübt wird. Und Art. 92 der Verfassung der Republik Armenien verbietet
die Einrichtung von Sondergerichten.

Die gesetzgeberischen Garantien der Unabhängigkeit des Gerichts und
des Richters sind sowohl im Grundgesetz des Landes als auch in dem
Gesetz “Über den Status des Richters in der Republik Armenien” verankert,
in denen erklärt wird, dass dem Richter nicht gekündigt werden kann und
dass dieser sein Amt innehat, solange er nicht ein bestimmtes Alter,
namentlich das 65. Lebensjahr erreicht hat. Auch sonstige Garantien der
richterlichen Unabhängigkeit (soziale, Sicherheits- und Unantastbar-
keitsgarantien u. a.) werden dort festgehalten.

Obwohl die Beschlüsse über die Ernennung von Richtern und über
die Einstellung ihrer Befugnisse vom Präsidenten der Republik Armenien
gefasst werden, und zwar auf Grund entsprechender Vorschläge des
Justizrates der Republik Armenien, der ein gewissermaßen unabhängiges
Organ ist, finde ich, dass der vollziehenden Gewalt in diesem Bereich der
gerichtsverfassungsrechtlichen Verhältnisse eine vom Standpunkt der
Doktrin der Gewaltentrennung her unberechtigt große Rolle gegeben wur-
de. Dieser Umstand wirkt sich m. E. auf die Unabhängigkeit der Richter
negativ aus.

Dem Justizrat der Republik Armenien gehören neben Richtern und
Rechtswissenschaftlern auch Staatsanwälte an, Vize-Vorsitzende ex offi-
cio sind der Generalstaatsanwalt und der Justizminister der Republik
Armenien. Der Letztere stellt dem Justizrat der Republik Armenien die
Kandidaten für das Richteramt vor, leitet ein Disziplinarverfahren gegen
einen Richter ein und stellt an den Justizrat Anträge auf die Ziehung des
Richters zur disziplinarischen Verantwortung und auf die Einstellung des-
sen Befugnisse. Unter den gegebenen Bedingungen bleiben faktisch eine
Deklaration guter Absichten die Vorschriften des Gesetzes “Über den Sta-
tus des Richters” darüber, dass der Richter bei der Rechtsprechung keinem
staatlichen Organ oder keiner Amtsperson rechenschaftspflichtig ist (Art.
5), dass jeder Eingriff der gesellschaftlichen Vereinigungen oder Massen-
medien in die Rechtsprechung des Richter unzulässig ist und eine durch
Gesetz vorgesehene Verantwortlichkeit nach sich zieht (Art. 6).

Ich möchte mit Genugtuung hervorheben, dass die Ernsthaftigkeit  der
entstandenen Situation in unserem Land ein adäquates Verständnis findet
und es versucht wird, sie zu verbessern. So hat die durch den Präsidenten
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der Republik Armenien gebildete Kommission für die Vorbereitung der
Verfassungsreformen, der gerade der Justizminister der Republik Armenien
vorsteht, einen Entwurf entsprechender Änderungen und Ergänzungen in
die Nationalversammlung der Republik Armenien eingebracht, sie sehen
eine andere Zusammensetzung des Justizrates vor. Danach soll der Prä-
sident der Republik Armenien nicht mehr dem Justizrat vorstehen, weder
der Justizminister noch der Generalstaatsanwalt der Republik Armenien
und die drei weiteren Staatsanwälte werden ihm angehören. Folglich wird
der Justizrat der Republik Armenien nur aus Richtern und Rechts-
wissenschaftlern bestehen, die aus ihrer Reihe den Vorsitzenden des Rats
wählen werden. Wir hoffen, dass die betreffenden Änderungen vom
Parlament der Republik Armenien gebilligt werden und während eines Refe-
rendums die Unterstützung der Bevölkerung finden werden.

Was nun das Recht der Parteien auf eine gerechte Gerichtsverhand-
lung betrifft, so ist es eindeutig und recht vollständig sowohl in der Zivil- als
auch in der Strafprozessordnung der Republik Armenien festgeschrieben
(Art. 28 bzw. 90). Sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen haben  die Par-
teien das gleiche Recht auf die Beantragung der Ablehnung eines Richters,
wenn an dessen Unvoreingenommenheit gezweifelt wird.

M. E. haben die prozessualen Normen bezüglich der Ablehnung (und
Selbstablehnung) einen ausgeprägten Gerichtsverfassungscharakter. So
sieht Art. 6 der Europäischen Konvention über die Menschenrechte die
Prüfung der Sache durch ein auf Gesetz beruhendes Gericht vor. In der
Republik Armenien verstehen wir darunter nicht nur die Legitimität der Be-
setzung des Gerichts und der Ernennung der Richter und nicht nur das
Recht des Gerichts, die Sachen, die in seine Zuständigkeit fallen, zu prüfen
(also die Kompetenz des Gerichts), sondern auch das Recht, im Grunde
aber eigentlich die Pflicht, eines legitimen und kompetenten Gerichts, als
solches in jeder Sache aufzutreten. Folglich ist die Legitimität des Gerichts
in jeder konkreten Sache die objektive Unparteilichkeit des Gerichts. Bei
den Gründen für die Ablehnung handelt es sich um juristische Fakten, die
das Fehlen einer solchen Unvoreingenommenheit feststellen und auf diese
Weise ipso facto die Illegitimitätsvermutung bezüglich des Gerichts in einer
konkreten Sache entstehen lassen.

Ohne auf den Inhalt der entsprechenden Artikel der Zivil- und
Strafprozessordnung der Republik Armenien einzugehen, möchte ich einige
methodologische Voraussetzungen für die Ablehnung eines Richters
hervorheben. Erstens müssen die Gründe für die Ablehnung eines Richters
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im Gesetz festgeschrieben sein. Jedoch kommen zuweilen, so auch in der
Gesetzgebung der Republik Armenien, Formulierungen vor, wie “ wenn es
sonstige Gründe für Zweifel an der Unvoreingenommenheit gibt”. Die Sache
ist die, dass es sich bei der Ablehnung und Selbstablehnung im Prinzip um
dieselben Gründe handeln muss. Aber in diesem konkreten Fall sollte die
Forderung nach einem unvoreingenommenen Gericht mit der nach der
Unzulässigkeit der Verweigerung der Rechtsprechung in Übereinstimmung
gebracht werden. Meiner Meinung nach können die “sonstigen”, d. h. nicht
durch Gesetz vorgesehenen Gründe nur für die Ablehnung eines Rich-
ters, aber keinesfalls für die Selbstablehnung des Letzteren gelten. Als eine
Verweigerung der Rechtsprechung werden die Annahme der unbe-
gründeten Ablehnungen und die Beantragungen unbegründeter Selbst-
ablehnungen gelten. Sorgen machen sollte auch die Möglichkeit, dem Rich-
ter das Recht auf die Ausübung seiner Funktionen zu entziehen, wenn die
durch Gesetz dafür vorgeschriebenen Gründe nicht vorhanden sind. Die
Empfehlung Nr. 94/12 des Ministerrats des Europarates Prinzip 5 Teil 3 c
an die Mitgliedsstaaten über die Unabhängigkeit, Effizienz und Rolle der
Richter vom 13. Oktober 1993 sieht vor, dass der Richter eine Sache oder
die betreffenden Handlungen nur ablehnen soll, wenn gewichtige Gründe
dafür vorliegen. Solche Gründe sollten durch Gesetz bestimmt sein und
könnten z.B. mit einer ernsthaften Krankheit, einem Interessenkonflikt oder
den Interessen der Justiz verbunden sein. Teil 2f  des Prinzips 1 desselben
Dokuments legt fest, dass eine Sache dem Richter ohne gewichtige
Gründe, wie z. B. ernsthafte Erkrankung oder Interessenkonflikt, nicht
entzogen werden kann, wobei solche Gründe und die Verfahren der Ent-
ziehung durch Gesetz vorgesehen sein und nicht von den Interessen der
Regierung oder der Verwaltung abhängen sollten. Über die Entziehung
der Sache sollte das Organ entscheiden, das genauso unabhängig ist wie
der Richter.

Außerdem gehört manchmal Mut dazu, wenn ein Richter über den
Antrag auf seine Ablehnung zu entscheiden hat. Es kann ja gefragt wer-
den, warum er nicht Selbstablehnung beantragt, sondern abgewartet hat,
bis die ihm zumeist bekannten Gründe von einer Partei des Prozesses
gegen ihn gebracht werden. In jedem Fall muss der Richter eine objektive
Entscheidung treffen, ohne sich wegen seines “vorherigen Schweigens”
zu genieren.

Das zweite Problem in diesem Bereich ist mit der Zulassung der Selbst-
ablehnung verbunden. Hier existieren einige Probleme prozessualen
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Charakters. So sieht Art. 299 der Strafprozessordnung der Republik
Armenien folgendes Verfahren vor, das für das Stadium gilt, wo die
Gerichtsverhandlung bereits angefangen hat. Der Richter, so die betref-
fende Vorschrift, trifft eine Entscheidung über die Selbstablehnung und
legt sie dem Vorsitzenden des Kassationsgerichts vor. Eine andere Norm
in Art. 90 Abs. 5 der Strafprozessordnung der Republik Armenien legt fest,
dass über die Ablehnung des Richters, der im Gericht erster Instanz die
Sache als Einzelrichter prüft, oder über dessen Selbstablehnung vor  Be-
ginn der Gerichtsverhandlung der Vorsitzende des betreffenden Gerichts
entscheiden kann. Wie man sieht, muss Art. 299 der Strafprozessordnung
der Republik Armenien dahingehend ergänzt werden, dass darin das Recht
des Vorsitzenden des Kassationsgerichts auf die endgültige Lösung der
Frage festgeschrieben werden muss, wie es über die Befugnisse des
Vorsitzenden des Gerichts erster Instanz bezüglich der vor dem Beginn
der Gerichtsverhandlung beantragten Ablehnung oder Selbstablehnung
klar formuliert ist. Außerdem sollte Art. 299 durch eine Norm darüber ergänzt
werden, dass über die Selbstablehnung und über die Annahme der durch
eine Partei des Prozesses während der Gerichtsverhandlung beantragten
Ablehnung des Richters der Vorsitzende des Kassationsgerichts endgültig
entscheidet.

Diese Vorschläge haben ihre Begründung sowohl in der Praxis als auch
in der Strafprozessordnung der Republik Armenien selbst, im Sinne der
analogen  Anwendung. Was nun die Praxis betrifft, so ergeben sich diese
Vorschläge aus der Notwendigkeit der Vorbeugung der meistverbreiteten
Fälle der Verweigerung der Rechtsprechung, wenn: 1) das Gericht die
Sache nicht annimmt, weil sie angeblich nicht in seine Zuständigkeit fällt
und 2) wenn die Sache ins Gericht eingeht und der Richter unbegründet
Selbstablehnung beantragt oder die unbegründete Ablehnung angenom-
men wird. Nicht selten kommt vor, dass der Richter selbst, um einer
komplizierten Sache auszuweichen oder aus sonstigen subjektiven
Gründen eine Partei des Prozesses zur Beantragung seiner Ablehnung
provoziert, wobei er ihr auch “Gründe für die Ablehnung” zur Verfügung
stellt, welche von der Absicht des Richters, die Rechtsprechung zu
verweigern, klar zeugen würden, wenn er aus diesen Gründen
Selbstablehnung beantragen würde.

Was nun die Strafprozessordnung der Republik Armenien betrifft, so
sollten m. E. dem Vorsitzenden des Kassationsgerichts bei der Stattgabe
des Antrags auf Ablehnung und Selbstablehnung dieselben Funktionen
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gegeben werden wie die, welche er bei der Entscheidungsfindung über
die Zuständigkeit der Sache hat. Art. 51 der Strafprozessordnung der
Republik Armenien schreibt vor, dass es der Vorsitzende des Kassations-
gerichts ist, der über die Streitigkeiten über die Zuständigkeit der Sache
zwischen Gerichten erster Instanz zu entscheiden hat. Die vorgeschlagen-
en Änderungen werden die Praxis der Anwendung der Gesetzgebung über
die Ablehnung und Selbstablehnung zentralisieren und unifizieren helfen
und die Anwendung von Doppelstandards unmöglich machen, wo die Ab-
lehnung (Selbstablehnung) aus denselben Gründen einmal angenommen
wird, einmal nicht.

Abschließend möchte ich erwähnen, dass alle Garantien der Unab-
hängigkeit des Gerichts kein Selbstzweck und kein alleiniger Besitz des
Richters sind. Ohne Verantwortung gibt es keine Freiheit. Eine andere Auf-
fassung würde, um mit Hegel zu reden, von gänzlicher Abwesenheit der
“Kultur des Denkens” zeugen. Eine andere Auffassung würde, um mit  dem
Philosophen V.S. Nerssesyanz zu reden, zur “Kastenautarkie” der
richterlichen Gewalt, zur Freiheit der Leere führen, die in einem demo-
kratischen Staat undenkbar und unmöglich ist.
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Ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÀçåðáàéäæàíàÑóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Àçåðáàéäæàíà

Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåé
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Õîòåëîñü áû ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè ñâîèìè ìûñëÿìè î ñóäåéñêîé
íåçàâèñèìîñòè.

Êàê è âñÿêàÿ íåçàâèñèìîñòü, íåçàâèñèìîñòü ñóäüè – ýòî  îñîç-
íàííîå äâèæåíèå ê ñâîáîäå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííèì ñîñòîÿíèåì
âåðøèòåëÿ ïðàâîñóäèÿ. Ýòî åãî âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà, êîòîðàÿ, òåì
íå ìåíåå, ïîä÷èíåíà òàêîìó ÷óâñòâó ÷åëîâåêà, êàê ñîâåñòü.

Âíå ýòîé âçàèìîñâÿçè âíóòðåííåé ñâîáîäû è ñîâåñòè ÿ íå ïðåäñ-
òàâëÿþ èñòèííóþ íåçàâèñèìîñòü.

Ìîæåò áûòü, ýòî íå òî÷íîå, ïîëîâèí÷àòîå îïðåäåëåíèå íåçà-
âèñèìîñòè, íî îíî îñíîâàíî íà äëèòåëüíîì îïûòå ðàáîòû â ñóäå.
Ýòà âçàèìîñâÿçü ïîçâîëÿåò ñóäüå îñòàâàòüñÿ íåçàâèñèìûì ïðè
ëþáîì ðåæèìå.

Â XVII âåêå íà ïðîñüáó êîðîëÿ Ëþäîâèêà, îêàçàòü åìó óñëóãó ïî
ðàññìàòðèâàåìîìó äåëó ñóäüÿ îòâåòèë: “Ñýð! ß íå ïîðòíîé. ß ðàç-
ðåøàþ ñïîð, à íå îêàçûâàþ óñëóãè”. Ýòîò ïðèìåð – ÿðêîå ñâèäåòå-
ëüñòâî òîãî, ÷òî äàæå ïðè àáñîëþòèçìå ñóäüÿ ìîæåò îñòàâàòüñÿ
íåçàâèñèìûì.

Îäíàêî íà âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå ñóäüè áîëüøîå âëèÿíèå îêà-
çûâàþò âíåøíèå ôàêòîðû. Ñ ó÷åòîì ñòåïåíè âëèÿíèÿ ýòèõ ôàêòî-
ðîâ îïðåäåëÿåòñÿ äåéñòâèòåëüíàÿ ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü.

Â íà÷àëå ãîäà ÿ áûë ó÷àñòíèêîì êîíôåðåíöèè Ìåæäóíàðîäíîãî
Ôîíäà Èçáèðàòåëüíûõ Ñèñòåì (IFES) “Ñóäåáíàÿ âëàñòü è íåçà-
âèñèìîñòü”, ïðîâåäåííîé â Áîëãàðèè. Â âûñêàçûâàíèÿõ ýêñïåðòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ íàì ïóáëèêàöèÿõ äåëàþòñÿ ñëåäóþùèå îáîá-
ùåííûå âûâîäû î íåçàâèñèìîñòè ñóäåáíîé âëàñòè â ñòðàíàõ Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïû.

Íà íåçàâèñèìîñòü ñóäüè îòðèöàòåëüíî âëèÿåò êîððóïöèÿ â öå-
ëîì. Â âîïðîñå êîððóìïèðîâàííîñòè ñóäåáíîé ñèñòåìû äèàïàçîí
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îöåíîê ýêñïåðòîâ äîñòàòî÷íî øèðîê. Â Áîëãàðèè, Ñëîâàêèè è Ðó-
ìûíèè êîððóïöèÿ ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ñóäåáíîé âëàñòè ïîëüçó-
åòñÿ ïå÷àëüíîé ñëàâîé. Â Ïîëüøå, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, êîððóï-
öèÿ ñðåäè ñóäåé íèçêà.

Îáùåïðèçíàííî, ÷òî íà óðîâåíü êîððóïöèè â ñóäåáíîé ñèñòåìå
ëþáîãî ãîñóäàðñòâà âëèÿþò ñëåäóþùèå ôàêòû:

1. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ñóäåé íà äîëæíîñòü;
2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ñìåùåíèÿ ñóäåé ñ çàíèìàåìîé äîëæ-

íîñòè;
3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîäâèæåíèÿ ñóäåé ïî ñëóæáå;
4. Çíàíèå ñóäüÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è âîçìîæ-

íîñòü ïîâûøåíèÿ ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ;
5. Îáåñïå÷åííîñòü ñóäåé èíôîðìàöèåé î ðàçâèòèè çàêîíî-

äàòåëüñòâà è ñóäåáíîé ïðàêòèêè â äðóãèõ ñòðàíàõ;
6. Âëèÿíèå íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé èçâíå

(òåëåôîííîå ïðàâî);
7. Èíûå îáñòîÿòåëüñòâà.

Â íàøåé ñòðàíå ñäåëàíî ìíîãîå äëÿ îãðàíè÷åíèÿ êîððóïöèè
ñðåäè ñóäåé.

Âî-ïåðâûõ, ââåäåíà íîâàÿ ïðîöåäóðà íàçíà÷åíèÿ ñóäåé íà
êîíêóðñíîé îñíîâå.

 Ïîâûøåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñóäåé, êñòàòè, ñàìàÿ âûñîêàÿ â
ñòðàíå ñðåäè ãîññëóæàùèõ. Ââåäåíà ïðîöåäóðà ïðÿìîãî îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàí â Ñóäåáíî-Ïðàâîâîé Ñîâåò  ñ æàëîáàìè, ñâÿçàííûìè
ñ ýòèêîé ïîâåäåíèÿ ñóäåé, â òîì ÷èñëå, ñ ôàêòàìè êîððóïöèè.

Ýòè è äðóãèå ìåðû, íà ìîé âçãëÿä, ñïîñîáñòâîâàëè ñíèæåíèþ
íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé â ñóäåáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Îöåíêà êîððóìïèðîâàííîñòè ñóäåáíîé ñèñòåìû äîñòàòî÷íî
ñóáúåêòèâíà.

Ïðîèãðàâøàÿ â ïðîöåññå ñòîðîíà çàèíòåðåñîâàíà â ðàñïðîñòðà-
íåíèè ìíåíèÿ î êîððóìïèðîâàííîñòè ñóäåé.  Åñëè ó÷åñòü êîëè÷åñòâî
ðàññìàòðèâàåìûõ ñóäàìè äåë, òî ÷èñëî âûðàçèòåëåé òàêèõ ìíåíèé
áóäåò äîâîëüíî âûñîêèì, ÷òî, áåññïîðíî, äàëåêî îò èñòèíû.



138

Ïðîáëåìû ñ áþäæåòîì ñóäåáíîé ñèñòåìûÏðîáëåìû ñ áþäæåòîì ñóäåáíîé ñèñòåìûÏðîáëåìû ñ áþäæåòîì ñóäåáíîé ñèñòåìûÏðîáëåìû ñ áþäæåòîì ñóäåáíîé ñèñòåìûÏðîáëåìû ñ áþäæåòîì ñóäåáíîé ñèñòåìû

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñóäåáíàÿ ñèñòåìà â Âîñòî÷íîé Åâðîïå
ñòðàäàåò õðîíè÷åñêèì íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìíî-
ãèå ñóäüè íå èìåþò ñâîèõ êàáèíåòîâ, ó ìíîãèõ îòñóòñòâóþò êîì-
ïüþòåðû, íåò áèáëèîòåê èëè æå îíè  â âåñüìà íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíîì ñîñòîÿíèè è. ò. ä.

Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî íà ïðîâåäåíèå ñóäåáíî-ïðàâîâîé ðåôîð-
ìû íàøà ñòðàíà èçðàñõîäîâàëà êîëîññàëüíûå ñðåäñòâà. Áþäæåò
ñóäåáíîé ñèñòåìû çà ïîñëåäíèå ãîäû åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ. Âñå
ñóäû ðàñïîëîæåíû âî âíîâü îòñòðîåííûõ èëè îòðåñòàâðèðîâàííûõ
çäàíèÿõ, îíè ïîëíîñòüþ ñíàáæåíû êîìïüþòåðàìè è áèáëèîòåêàìè.

Îáó÷åíèå è êâàëèôèêàöèÿÎáó÷åíèå è êâàëèôèêàöèÿÎáó÷åíèå è êâàëèôèêàöèÿÎáó÷åíèå è êâàëèôèêàöèÿÎáó÷åíèå è êâàëèôèêàöèÿ

Ðÿä ýêñïåðòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû ñóäüè
íå îáëàäàþò äîñòàòî÷íûìè çíàíèÿìè. Ìíîãèå èç íèõ ñîõðàíÿþò
ñòàðûå íàâûêè, ìåøàþùèå ðàçâèòèþ íåçàâèñèìîé ñóäåáíîé âëà-
ñòè.

Çäåñü óæå îòìå÷àëîñü, ÷òî ñóäåéñêèé êîðïóñ â íàøåé ñòðàíå
îáíîâëåí íà 60%. Êîíêóðñ ïðîøëè ñàìûå äîñòîéíûå è ãðàìîòíûå.
Êðîìå òîãî, äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñóäåé ó íàñ äåéñòâóåò
èíñòèòóò, íàëàæåíû òåñíûå êîíòàêòû ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ñòðàí,
ïðèíèìàþòñÿ äðóãèå ìåðû, ñïîñîáñòâóþùèå ïîâûøåíèþ ãðàìîò-
íîñòè ñóäåé.

Èç-çà ëèìèòà âðåìåíè ÿ îñòàíîâèëñÿ ëèøü íà ýòèõ òðåõ ïðîá-
ëåìàõ è õîòåë äîâåñòè äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, êàêèå ìåðû ïðèíèìà-
þòñÿ â íàøåé ñòðàíå äëÿ ñòàíîâëåíèÿ íåçàâèñèìîé ñóäåáíîé âëà-
ñòè. Áåññïîðíî åñòü è ïðîáëåìû, äëÿ óñòðàíåíèÿ êîòîðûõ ïðèíè-
ìàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû.

Ðàôàýëü ÃâàëàäçåÐàôàýëü ÃâàëàäçåÐàôàýëü ÃâàëàäçåÐàôàýëü ÃâàëàäçåÐàôàýëü Ãâàëàäçå
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Richter des Verfassungsgerichts Aserbaidschans

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz der Richter
durch die Parteien nach aserbaidschanischem Recht

Ich möchte Ihnen meine Meinung über die richterliche Unabhängigkeit
offenbaren.

Wie jede andere Unabhängigkeit, ist auch die Unabhängigkeit der Rich-
ter eine bewusste Bewegung zur Freiheit. Die Unabhängigkeit eines
Richters stellt meines Erachtens nach seinen inneren Stand dar. Das ist
seine innere Freiheit, die dennoch einem solchen menschlichen Gefühl
untergeordnet ist, wie das Gewissen.

Ohne diese Bindung – innere Freiheit und Gewissen – stelle ich mir
keine wahre richterliche Unabhängigkeit vor.

Vielleicht ist es eine ungenau definierte Unabhängigkeit, aber diese
beruht auf einer langfristigen Arbeitserfahrung im Gericht. Diese Bindung
erlaubt dem Richter, unabhängig unter jedem Regime zu bleiben.

Im XVII. Jahrhundert antwortete ein Richter auf die Bitte von König
Ludwig, ihm einen Gefallen bezüglich einer Sache zu tun: „Monsieur, ich
bin kein Schneider. Ich löse Streitigkeiten und tue keine Gefallen.“ Dieses
Beispiel ist eine offensichtliche Darlegung der Tatsache, dass ein Richter
selbst im Absolutismus unabhängig bleiben kann.

Aber äußere Tatsachen wirken sehr stark auf den inneren Rang des
Richters ein. Durch die Berücksichtigung des Einflussniveaus dieser Tat-
sachen wird auch die echte richterliche Unabhängigkeit bedingt.

Anfang des Jahres 2002 beteiligte ich mich an der Konferenz  „Judi-
kative und richterliche Unabhängigkeit“, die von der IFES, dem Inter-
nationalen Fonds der Wahlsysteme in Bulgarien veranstaltet wurde. In den
Äußerungen der Sachverständigen sowie den uns zur Verfügung gestel-
lten Herausgaben werden folgende Schlussfolgerungen über die richterliche
Gewalt in den Ländern Osteuropas gemacht.

Auf die richterliche Unabhängigkeit wirkt  im Ganzen äußerst negativ
die Korruption ein. Die Evaluierungsdimension der Experten bezüglich der
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Korruptionsfrage des Gerichtssystems ist sehr umfassend. In Bulgarien,
Rumänien und der Slowakei verfügt die Korruption unter den Vertretern
der Rechtsprechung über einen bedauerlichen Ruf. In Polen ist nach der
Meinung der Experten das Korruptionsniveau sehr niedrig.

Es  ist allgemein bekannt, dass auf das Korruptionsniveau des  Ge-
richtssystems jedes Landes folgende Faktoren auswirken:

1. Regelung der amtlichen Ernennung von Richtern;
2. Bedingungen und Regelung der richterlichen Amtsenthebung;
3. Bedingungen und Regelung der richterlichen Amtsförderung;
4. Kenntnisse aus der bestehenden Gesetzgebung und die Möglichkeit

einer beruflichen Rechtsfortbildung;
5. Gewährleistung der Informierung der Richter über die Entwicklung

der Gesetzgebung und Rechtsprechung in anderen Ländern;
6. Außeneinfluss auf den Prozess der Entscheidungsfindung (Telefon-

recht);
7. Andere Tatsachen.

In unserem Land wird vieles zur Beseitigung der Korruption unter den
Richtern gemacht.

Erstens wurde ein neues Ernennungsverfahren der Richter aufgrund
eines Wettbewerbs eingeführt. Richterlöhne wurden erhöht, übrigens die
höchsten aller Staatsbediensteten im Lande. Es wurde des Weiteren ein
Regelungsverfahren eingeführt, laut dem sich die Bürger des Landes
unmittelbar an den gerichtlichen Rechtsrat mit einer Klage wenden dürfen,
die mit der richterlichen Disziplinarhaftung, d.h. mit den Korruptionsfällen
zu tun hat.

Diese und andere Maßnahmen trugen meiner Meinung nach dazu bei,
dass negative Erscheinungen in der Rechtsprechung gesunken sind.

Im Allgemeinen ist die Beurteilung der Korruption im Gerichtssystem
sehr subjektiv.

Der Urteilsschuldner ist stets daran interessiert, eine Meinung über die
korrupte Art des Richters zu verbreiten. Unter Berücksichtigung der von
Gerichten erörterten und zu erörternden Fälle ist die Anzahl solcher
Menschen ziemlich hoch, was ohne Zweifel weit von der Wirklichkeit steht.
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Probleme mit dem Budget des Gerichtssystems

Experten meinen, dass das Gerichtssystem in Osteuropa unter chro-
nischem Mittelmangel leidet, in Folge dessen viele Richter über keinen ei-
genen Dienstraum oder auch PC verfügen, keine Bibliothek haben oder
diese in einem traurigen Zustand ist.

Unser Staat gab zur Durchführung der gerichtlichen Rechtsreform gro-
ße Geldmittel aus. Das Budget des Gerichtssystems steigt in den letzten
Jahren. Alle Gerichte sind in wiederhergestellten oder renovierten Gebäuden
untergebracht sowie mit Computertechnik und Bibliotheken vollständig
ausgestattet.

Unterricht und Qualifikation

Gewisse Experten glauben, dass Richter in den Ländern Osteuropas
über keine ausreichenden Kenntnisse verfügen, viele darunter behalten
alte Angewohnheiten bei, durch die die Entwicklung der richterlichen Unab-
hängigkeit gehindert wird.

Es wurde hier bereits betont, dass das rechtliche Korps in unserem
Land zu 60% erneuert wurde. Im Wettbewerb haben die Würdigsten und
Fachbelesensten gewonnen.  Außerdem gibt es  bei uns eine Institution
der Richterfortbildung. Es bestehen enge Kontakte mit den Kollegen aus
anderen Ländern. Es werden andere Maßnahmen angewandt, die zur
Richterfortbildung beitragen.

Aus Zeitmangel ging ich lediglich auf drei Probleme ein und bezweckte
es damit, Sie darüber zu informieren, welche Maßnahmen in unserem
Lande zum Aufbau der Unabhängigkeit der Judikative getroffen werden.
Sicherlich gibt es auch Probleme, zu deren Beseitigung entsprechende
Maßnahmen getroffen werden.

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz der Entscheidungen
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Âàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé Õðóñòàëü

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ÏðåäñåäàòåëÿÏåðâûé çàìåñòèòåëü ÏðåäñåäàòåëÿÏåðâûé çàìåñòèòåëü ÏðåäñåäàòåëÿÏåðâûé çàìåñòèòåëü ÏðåäñåäàòåëÿÏåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Âåðõîâíîãî Ñóäà Ãðóçèè,Âåðõîâíîãî Ñóäà Ãðóçèè,Âåðõîâíîãî Ñóäà Ãðóçèè,Âåðõîâíîãî Ñóäà Ãðóçèè,Âåðõîâíîãî Ñóäà Ãðóçèè,
Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì,Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì,Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì,Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì,Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì,
äåëàì î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è áàíêðîòñòâåäåëàì î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è áàíêðîòñòâåäåëàì î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è áàíêðîòñòâåäåëàì î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è áàíêðîòñòâåäåëàì î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è áàíêðîòñòâå

Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåé
ñòîðîíàìè ïðîöåññà ïî ãðóçèíñêîìó ïðàâóñòîðîíàìè ïðîöåññà ïî ãðóçèíñêîìó ïðàâóñòîðîíàìè ïðîöåññà ïî ãðóçèíñêîìó ïðàâóñòîðîíàìè ïðîöåññà ïî ãðóçèíñêîìó ïðàâóñòîðîíàìè ïðîöåññà ïî ãðóçèíñêîìó ïðàâó

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà, ìîæíî ëè ñ÷èòàòü ñóä “íåçàâèñèìûì”,
ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñïîñîá íàçíà÷åíèÿ åãî ÷ëåíîâ, ñðî-
êè ïðåáûâàíèÿ â äîëæíîñòè, ñóùåñòâîâàíèå ãàðàíòèé îò âíåøíåãî
äàâëåíèÿ è íàëè÷èå ó ñóäåáíîãî îðãàíà âíåøíèõ ïðèçíàêîâ íåçà-
âèñèìîñòè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Ãðóçèÿ è äðóãèå ñòðàíû Þæíîãî Êàâêàçà ïðè-
íàäëåæàò ê òîìó ðÿäó ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå ñîçäàþò äåìîêðà-
òè÷åñêèå ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû íà îñíîâàíèè íîâûõ, íåäàâíî
ïðèíÿòûõ Êîíñòèòóöèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, õî÷ó çàîñòðèòü âíèìàíèå
íà òàêèå ôàêòîðû âíåøíåãî âëèÿíèÿ íà ñóäû, êàê âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè âåòâÿìè âëàñòè.

Óñèëåíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà, ñòðåìëåíèå îõâàòèòü âñå ñôåðû
æèçíè, êàê èçâåñòíî, íå òîëüêî ñëåäñòâèå ñëàáîñòè, áåñïîìîùíîñòè
îáùåñòâà, íî è ïðè÷èíà åãî äàëüíåéøåãî îñëàáëåíèÿ. Ïðè ñëàáîì
æå îáùåñòâå ãîñóäàðñòâî âûíóæäåíî ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ñåáÿ íà-
ñåëåíèþ, çàáèðàÿ ó íåãî âñå ñâîáîäû è âîçìîæíîñòè ïðîÿâëåíèÿ
àêòèâíîñòè. Íåçàâèñèìîñòü ñóäà – ýòî ïðàâî ãðàæäàí, à íå ïðèâè-
ëåãèÿ ñóäåé. Ñóäüÿ ïîëíîâëàñòåí, íåçàâèñèì è ñâîáîäåí â ïðèíÿòèè
çàêîííîãî ðåøåíèÿ â òåõ ñòðàíàõ, ãäå ãðàæäàíå ïðàâèëüíî
ïîíèìàþò ñóäåéñêóþ íåçàâèñèìîñòü. Èç âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ôóíêöèé ëèøü ïðàâîñóäèå íå ìîæåò óñèëèâàòüñÿ áåç âîçðàñòàíèÿ
àêòèâíîñòè è ñâîáîäû ÷åëîâåêà. Íîðìàëüíûé ñóä âîîáùå íå ìîæåò
ðàáîòàòü èíà÷å, êðîìå êàê ïî æåëàíèþ è â èíòåðåñàõ ÷àñòíîãî ëèöà.

Ïðåäìåò äåÿòåëüíîñòè ñóäà – ñòîëêíîâåíèå èíòåðåñîâ ðàçíûõ
ëþäåé. Åñëè ãîñóäàðñòâî ñëàáîå, òî îíî áîèòñÿ ñóäà è ñòðåìèòñÿ
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ïîëó÷èòü â íåì ïðåèìóùåñòâà, âïëîòü äî ñâîðà÷èâàíèÿ êàêîãî-ëèáî
ïðàâîñóäèÿ. Ïîýòîìó ñàìûé íàäåæíûé ïîêàçàòåëü çðåëîñòè è ñèëû
ãîñóäàðñòâà – óâàæåíèå ê ñóäó, ïîä÷èíåíèå ñóäåáíîé âëàñòè,
èñêëþ÷åíèå äàâëåíèÿ íà ñóä.

Ñëàáîñòü è çàâèñèìîñòü ñóäà – ýòî íå ïîêàçàòåëü ñèëû îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåíîé âëàñòè, à äîêàçàòåëüñòâî èõ ñëàáîñòè.

Îäíàêî êîíöåïöèÿ ïîëíîãî îòäåëåíèÿ òðåòåé âåòâè êîíñòèòó-
öèîííîé âëàñòè – ñóäåáíîé, êàê îò çàêîíîäàòåëüíîé, òàê è îò èñ-
ïîëíèòåëüíîé, îñíîâûâàåòñÿ íà áîëåå âåñêèõ äîâîäàõ, ÷åì íå-
ñêîëüêî ïðîèçâîëüíîå ðàçäåëåíèå ìåæäó çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòÿìè. Åñëè çàêîíû äîëæíû íàäëåæàùèì îáðàçîì
òîëêîâàòüñÿ è îáúåêòèâíî ïðèìåíÿòüÿ áåç âñÿêèõ ïðåäïî÷òåíèé è
ïðèñòðàñòèé, òî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî, ÷òîáû ñóäåáíàÿ âëàñòü èìåëà
ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìûé ñòàòóñ è áûëà ñâîáîäíà îò êàêîãî-ëèáî
ïîëèòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû èñïîëíèòåëüíîé èëè äàæå çà-
êîíîäàòåëüíîé âëàñòåé, êîòîðàÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ, êàê, ñîáñòâåí-
íî, ýòî è äîëæíî áûòü, ïàðòèéíûìè èíòåðåñàìè. Çäåñü ìîæíî âîç-
ðàçèòü, ÷òî, â ëþáîì ñëó÷àå, ñóäüè äîëæíû êåì-òî íàçíà÷àòüñÿ.
Êàêèì îáðàçîì â òàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî îáåñïå÷èòü ñóäåéñêóþ
íåçàâèñèìîñòü, åñëè ñ ñàìîãî íà÷àëà èõ íàçíà÷åíèå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïîëèòèêàìè?

Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî åñòü ñïîñîáû ïðåîäîëåòü ýòè òðóäíîñòè,
õîòÿ ýòî íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ ìîæåò îêàçàòüñÿ óñïåøíûì. Âñå æå
äëÿ ñèòóàöèè, êîãäà òðóäíî èçáåæàòü ïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ, òåì
èëè èíûì îáðàçîì âîçäåéñòâóþùåãî íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ñóäåá-
íûõ ðåøåíèé, áûëî íàéäåíî ìîùíîå ñðåäñòâî äëÿ ïîääåðæêè íå-
çàâèñèìîñòè ñóäåáíîé âëàñòè.  Ýòî ñðåäñòâî – ïðàâèëî, êîòîðîå
ãëàñèò, ÷òî ñóäüè íàçíà÷àþòñÿ íà ñâîþ äîëæíîñòü ïîæèçíåííî èëè
äî âûõîäà íà ïåíñèþ, è íå ìîãóò óâîëüíÿòüñÿ ïî ðàñïîðÿæåíèþ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Îíî äîêàçàëî ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â êà-
÷åñòâå îäíîãî èç ñàìûõ âàæíûõ èíñòðóìåíòîâ îáåñïå÷åíèÿ íåçà-
âèñèìîñòè ñóäåé - â ñòðàíàõ îáùåãî ïðàâà è áûëî â äàëüíåéøåì
ïåðåíÿòî äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ òàêæå
ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè óñòðàíèòü ïîëèòè÷åñêèé ôàêòîð èç
ïðîöåññà íàçíà÷åíèÿ ñóäåé è èõ ïîâûøåíèÿ ïî ñëóæáå ïóòåì
ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ íà êàæäîå êîíêðåòíîå íàçíà÷åíèå ñî ñòîðîíû
ñóäåé èëè îðãàíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíûå îáúåäè-
íåíèÿ þðèñòîâ. Òàêîé îïûò âàæåí è èíòåðåñåí è ìîæåò îêàçàòüñÿ

Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåé
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Âàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé Õðóñòàëü

âåñüìà öåííûì, íî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ìíîãèå ïîäîáíûå ýêñïåðè-
ìåíòû îêàçûâàþòñÿ ìåðòâîðîæäåííûìè èç-çà îòñóòñòâèÿ òâåðäîé
âåðû â íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ íàçàâèñèìîñòè ñóäåé. Áåç òàêîé
âåðû ñîãëàñèå ðàçëè÷íûõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ òàêæå áóäåò
èìåòü ïîëèòè÷åñêóþ îêðàñêó.

Âîïðîñ ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå ïî÷òè òàêæå âàæåí â ñìûñëå
ñóäåéñêîé íåçàâèñèìîñòè, êàê è ñàìî èõ ïåðâîíà÷àëüíîå íàçíà÷å-
íèå. Ïîñêîëüêó, åñëè ïåðñïåêòèâà ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû
ñóäüè çàâèñèò îò ïîëèòèêîâ, åìó íå îñòàíåòñÿ èíîãî âûáîðà, êðîìå
êàê ðåæå âûçûâàòü ðàçäðàæåíèå ñ èõ ñòîðîíû, äàáû íå óìåíüøèòü,
òåì ñàìûì, ñâîè øàíñû ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå, õîòÿ îí è çàñòðà-
õîâàí îò ðåçêèõ ïàäåíèé ïîæèçíåííûì íàçíà÷åíèåì íà äîëæíîñòü.

Óêàçàííûé âîïðîñ îñîáåííî âàæåí äëÿ òåõ ãîñóäàðñòâ, ãäå ñó-
äüè íàçíà÷àþòñÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê. Äóìàþ, ÷òî, âîçìîæíî,
ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ, òðåáóþùèì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â áóäó-
ùåì, ìîæåò ñòàòü ÷àñòü çàêîíîäàòåëüñòâà Ãðóçèè, ïðåäóñìàòðè-
âàþùàÿ íàçíà÷åíèå ñóäåé íà 10-ëåòíèé ñðîê.

Çäåñü æå õî÷ó çàîñòðèòü âíèìàíèå íà òàêîì ïðèíöèïå ðàáîòû
ñóäà, êàê áåñïðèñòðàñòíîñòü, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ
ïðîáëåìîé íåçàâèñèìîñòè ñóäà. ×òî êàñàåòñÿ “áåñïðèñòðàñòíîñòè”,
òî ýòî òðåáîâàíèå âêëþ÷àåò äâà àñïåêòà. Âî-ïåðâûõ, ñóä  äîëæåí
áûòü ñóáúåêòèâíî ñâîáîäåí îò ëè÷íûõ ïðåäóáåæäåíèé èëè ïðèñò-
ðàñòèé. Âî-âòîðûõ, îí äîëæåí áûòü îáúåêòèâíî áåñïðèñòðàñòåí,
ò.å. äîëæåí ãàðàíòèðîâàíî èñêëþ÷àòü êàêèå-ëèáî îáîñíîâàííûå
ñîìíåíèÿ â ýòîì îòíîøåíèè.

Â îòíîøåíèè áåñïðèñòðàñòíîñòè ñóäà, ðàññìàòðèâàþùåãî êî-
íêðåòíîå äåëî, âûäåëÿþòñÿ äâà êðèòåðèÿ: ñóáúåêòèâíûé – ñóäüÿ
äîëæåí áûòü ñâîáîäåí îò ëè÷íûõ ïðåäóáåæäåíèé èëè ïðèñòðàñòèé,
ñâÿçàííûõ ñ ëè÷íîñòüþ îáâèíÿåìîãî èëè îäíîé èç ñòîðîí â ãðà-
æäàíñêîì ïðîöåññå, è îáúåêòèâíûé – ñîñòàâ  ñóäà è åãî äåéñòâèÿ
äîëæíû èñêëþ÷àòü êàêèå-ëèáî îáîñíîâàííûå ñîìíåíèÿ â áåñ-
ïðèñòðàñòíîñòè êàæäîãî ñóäüè, ó÷àñòâóþùåãî â äåëå. Ïîêà íå
äîêàçàíî îáðàòíîå, äåéñòâóåò ïðåçóìïöèÿ ëè÷íîé áåñïðèñòðàñò-
íîñòè ñóäüè. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà Åâðîïåéñêîãî ñóäà, îïðî-
âåðãíóòü ýòó ïðåçóìïöèþ âåñüìà ñëîæíî, åñëè òîëüêî â õîäå ðàç-
áèðàòåëüñòâà äåëà ñóäüÿ èëè ïðèñÿæíûé íå ïîçâîëèë ñåáå íåîñ-
òîðîæíûõ âûñêàçûâàíèé èëè îïðîìåò÷èâûõ äåéñòâèé.
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Ñóä äîëæåí áûòü áåñïðèñòðàñòíûì, êàê ñ ñóáúåêòèâíîé, òàê è ñ
îáúåêòèâíîé òî÷êè çðåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ îáúåêòèâíîãî êðèòåðèÿ,
òî, â ñàìîé îáùåé ôîðìå, îí ðàñøèôðîâûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðà-
çîì:

Îáúåêòèâíàÿ îöåíêà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû äàòü îòâåò íà âîï-
ðîñ, íå ïîçâîëÿþò ëè íåêîòîðûå ðåàëüíûå ôàêòû çàïîäîçðèòü, ÷òî
ñóäüÿ, íåçàâèñèìî îò åãî ëè÷íîãî ïîâåäåíèÿ, íå  áåñïðèñòðàñòåí.
Â ýòîé ñâÿçè äàæå âíåøíÿÿ âèäèìîñòü ìîæåò ïðèîáðåòàòü
çíà÷åíèå. Ðå÷ü èäåò î äîâåðèè, êîòîðîå â äåìîêðàòè÷åñêîì îá-
ùåñòâå ñóäû äîëæíû âûçûâàòü ó òåõ, êòî îáðàùàåòñÿ â ñóä èëè
ïðèâëåêàåòñÿ ê íåìó. Ñóäüÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçìîæíî ïðà-
âîìåðíîå ñîìíåíèå â åãî áåñïðèñòðàñòíîñòè, äîëæåí îòêàçàòüñÿ
îò ó÷àñòèÿ â äåëå.

Ñîãëàñíî ñò. 218 ÷. 4 ÃÏÊ Ãðóçèè, ñóä äîëæåí â ïîëíîé ìåðå
ñïîñîáñòâîâàòü è ïðèíèìàòü âñå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì ìåðû,
äëÿ çàâåðøåíèÿ äåëà ïðèìèðåíèåì ñòîðîí. Óêàçàííûé ïðèíöèï
íàøåë âûðàæåíèå â äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííûõ ãðóçèíñêèõ ñóäåé.
Â ðàññìîòðåííûõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ äåëàõ ÿâíî ïðîñìàòðèâàþòñÿ
òåíäåíöèè ê ñáëèæåíèþ ñóäåé ñ ïðîáëåìàìè ñòîðîí è ê ïîïûòêàì
äîáðîâîëüíîãî ðàçðåøåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ. Ñóäüÿ íå òîëüêî
ïðèìåíÿåò òó èëè èíóþ íîðìó è ðàçúÿñíÿåò çàêîí, îí, ïîìèìî ýòîãî,
ÿâëÿåòñÿ ëèöîì, êîòîðîå ðàçäåëÿåò ïðîáëåìû ñòîðîí è ðàçðåøå-
íèåì èõ îòíîøåíèé, ñîçäàåò îñíîâó äëÿ áóäóùèõ ìèðíûõ îòíî-
øåíèé.

Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåéÑóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è ïðèåìëåìîñòü ñóäåé
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Erster Stellvertretender Vorsitzender
des Obersten Gerichtshofs Georgiens,
Vorsitzender der Zivil-, Unternehmens- und Insolvenzkammer

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz der Richter
durch die Parteien nach georgischem Recht

Um über die Frage, ob man das Gericht als „unabhängig“ bezeichnen
kann, urteilen zu können, sollte man die Aufmerksamkeit auf die Ernen-
nungsweise und richterlichen Amtsfristen seiner  Mitglieder lenken, sowie
auf das Vorhandensein der Garantie gegen die Außeneinflüsse und das
Vorhandensein der äußeren Unabhängigkeitsmerkmale des Gerichtsor-
gans.

Da Georgien und andere Länder des Südkaukasus zu den Staaten
gehören, die demokratische Staatsinstitutionen auf Grund neu verabschie-
deter Verfassungen einrichten, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die
Faktoren der Außeneinflüsse auf die Gerichte lenken, d

ie Verhältnisse zwischen verschiedenen Machtzweigen.
Die Verstärkung der Staatsrolle, die Bestrebung, alle Lebensbereiche

zu umfassen, sind eher Folgen einerseits der gesellschaftlichen Schwä-
che und Hilflosigkeit, andererseits aber die Ursache einer weiteren Schwä-
chung des Staates. Bei einer schwachen Gesellschaft ist der Staat ge-
zwungen, sich der  Bevölkerung zu widersetzen, indem er ihr alle Frei-
heiten und Möglichkeiten zur Darstellung der Aktivitäten entzieht. Die
gerichtliche Unabhängigkeit ist das gute Recht der Bürger und kein rich-
terliches Privileg. Der Richter ist mit allen Machtbefugnissen ausgestattet,
unabhängig und frei bei seiner Entscheidungsfindung in den Ländern, wo
die Bürger die richterliche Freiheit als solche auffassen. Unter den
staatlichen Funktionen kann sich keine Rechtsprechung ohne Akti-
vitätssteigerung und menschliche Freiheit weiterentwickeln. Ein normales
Gericht kann anders gar nicht existieren, ohne Wünsche und Interessen
der Menschen zu berücksichtigen.

Der Gegenstand der gerichtlichen Tätigkeit ist ein Interessenzusam-
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menstoß zwischen verschiedenen Menschen. Ist der Staat schwach, hat
er Angst vor dem Gericht und versucht, in ihm Vorzüge zu bekommen,
selbst die Macht über das Gericht zu ergreifen. Daher ist die Beachtung
des Gerichts, die Unterwerfung der Rechtsprechung und der Ausschluss
des Drucks auf das Gericht der sicherste  Punkt für Staatsreife und -kraft.

Die Schwäche und Abhängigkeit des Gerichts sind keine Zeichen der
Staatsstärke, sondern Beweise ihrer Schwäche.

Es bestehen für das Konzept, den dritten, gerichtlichen Zweig der
Verfassungsgewalt von der Gesetzgebung und vollziehenden Staatsgewalt
abzugrenzen, triftigere Gründe als für eine willkürliche Teilung zwischen
der Legislative und Exekutive. Während die Gesetze entsprechend
ausgelegt und objektiv ohne Vorzüge und Befangenheiten verwendet
werden müssen, ist es dabei auch sehr wichtig, dass die Judikative über
einen völlig unabhängigen Status verfügt und frei von irgendwelchem poli-
tischen Einfluss seitens der vollziehenden oder legislativen Gewalt ist. Hier
kann man erwidern, dass die Richter auf jeden Fall von jemandem angestellt
werden müssen. Inwiefern kann man unter solchen Umständen die
richterliche Unabhängigkeit gewährleisten, wenn ihre Ernennung von An-
fang an von Politikern mitbestimmt wird?

Die Erfahrung zeigt, dass Methoden bestehen, diese Schwierigkeiten
zu überwinden, wobei es natürlich  nicht immer erfolgreich sein kann. Doch
für die Fälle, wenn es schwer fällt, einen politischen Einfluss zu
vermeiden, der mehr oder weniger auf den Prozess der gerichtlichen Ent-
scheidungsfindung einwirkt, wurde  ein mächtiges Mittel erarbeitet, um die
Unabhängigkeit der Judikative weiter zu unterstützen. Diese Regel lautet,
dass die Richter auf ihre Stelle auf Lebenszeit angestellt werden bzw. bis
sie in den Ruhestand treten und durch keine Verfügungen der vollziehenden
Staatsgewalt entlassen werden können. Die Effektivität dieser Regelung
bewährte sich als eines der wichtigsten Sicherungswerkzeuge gegenüber
der richterlichen Unabhängigkeit in den Ländern mit entsprechendem Recht
und  wurde nachher von anderen Staaten übernommen. In gewissen
Ländern  wurden sogar Versuche unternommen, politische Faktoren beim
amtlichen Ernennungsprozess der Richter auszuschließen. Auch bei der
amtlichen Beförderung der Richter mit Zustimmung der Richter und
Gremien, die Berufsvereinigungen der Juristen vertreten, bei jeder
konkreten Ernennung gilt es, dem politischen Faktor auszuweichen. So
eine Erfahrung ist wichtig, interessant und wertvoll, aber man hat dabei zu
bedenken, dass viele ähnliche Versuche nicht vieles brachten, weil kein

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz der Entscheidungen
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beständiger Glaube an die richterliche Unanhängigkeit bestand. Ohne
diesen Glauben wird die Zustimmung der betroffenen Organe immer eine
politische Farbe tragen.

Die dienstliche Beförderungsfrage ist fast genau so wichtig im Sinne
der richterlichen Unabhängigkeit, wie die ursprüngliche Ernennung. Hängt
die Perspektive der beruflichen Karriere der Richter von Politikern ab, hat
er keine andere Wahl, als den Politikern so selten wie möglich auf die Nerven
zu gehen, um seine amtlichen Beförderungschancen nicht zu mindern.
Wobei er natürlich von heftigen Herabsetzungen durch die lebenslange
Ernennung auf die Richterstelle gesichert ist.

Diese Frage ist besonders wichtig für die Staaten, in denen die Richter
für begrenzte Zeit angestellt werden. M.E. ist der Teil der georgischen Ge-
setzgebung,der eine 10-jährige Frist der richterlichen Amtsernennung vor-
sieht, novellierungsbedürftig und sollte Diskussionsgegenstand werden.

Hier möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf ein gerichtliches Tätig-
keitsprinzip lenken, die Unvoreingenommenheit, die unmittelbar mit der
Frage der gerichtlichen Unabhängigkeit zusammenhängt. Was die
„Unvoreingenommenheit“ angeht, so beinhaltet diese Forderung zwei
Aspekte. Erstens hat das Gericht subjektiv frei von Vorurteilen und Be-
fangenheiten zu sein. Zweitens muss es objektiv unvoreingenommen sein,
d.h. begründete Zweifel in dieser Hinsicht ausschließen.

In Bezug auf die Unvoreingenommenheit des Gerichts, das eine kon-
krete Sache verhandelt, sind zwei Kriterien hervorzuheben: Das Subjektive
- der Richter hat von persönlichen Vorurteilen oder Befangenheiten, die
mit der Person des Angeklagten oder mit irgendeiner  Partei im Zivilpro-
zess verbunden sind, frei zu sein und das Objektive – die Zusam-
mensetzung des Gerichts und seine Handlungen müssen begründete
Zweifel an Unvoreingenommenheit des jeweiligen, die Sache erörternden
Richters ausschließen. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist,  besteht
die Vermutung der persönlichen Unvoreingenommenheit des Richters. Wie
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs offenbart, ist es
äußerst schwierig, diese Vermutung zu widerlegen. Es sei denn, dass der
Richter oder Laien sich während der Gerichtsverhandlung ungeschickte
Aussagen oder unüberlegte Handlungen erlaubten.

Das Gericht hat unparteiisch sowohl unter dem subjektiven als auch
unter dem objektiven Gesichtspunkt zu sein. Was das Objektivitätskrite-
rium anbelangt, so wird es in genereller Form folgendermaßen entziffert:

Die objektive Einschätzung besteht darin, eine Antwort auf die Frage
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geben zu können, ob gewisse reale Tatsachen Zweifel daran entstehen
lassen, dass der Richter ungeachtet seines persönlichen Verhaltens nicht
unvoreingenommen ist. In diesem Zusammenhang können selbst die
Äußerlichkeiten Bedeutung erwerben. Es geht um das Vertrauen, das in
einer demokratischen Gesellschaft die Gerichte gegenüber den Menschen,
die das Gericht anrufen möchten, zu tragen haben. Ein Richter, gegen
den rechtmäßige Zweifel in Bezug auf seine Unvoreingenommenheit be-
stehen, hat auf die Verhandlungsführung zu verzichten.

Laut Art. 218 Abs.4 der ZPO Georgiens hat das Gericht in vollem Maße
alle gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sache mit
dem Vergleich zu beenden. Dieses Prinzip findet seine Anwendung bei
der Tätigkeit der gegenwärtigen georgischen Richter. In den in letzter Zeit
verhandelten Sachen sind Annäherungstendenzen der Richter mit den
Problemen der Parteien sowie Bemühungen zur freiwilligen Streitbeilegung
deutlich zu erkennen. Vom Richter werden nicht nur Vorschriften verwendet
und Gesetze ausgelegt, sondern auch Probleme der Parteien geteilt, Be-
ziehungen geregelt sowie Grundlagen für künftige friedliche Verhältnisse
geschaffen.

Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz der Entscheidungen
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10.50 Äèñêóññèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 2-îå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÏîíåäåëüíèê, 2-îå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÏîíåäåëüíèê, 2-îå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÏîíåäåëüíèê, 2-îå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÏîíåäåëüíèê, 2-îå äåêàáðÿ 2002 ãîäà

09.30 Ðåãèñòðàöèÿ

10.00 Îòêðûòèå êîíôåðåíöèè, ïðèâåòñòâèå

Óâý ØðàììÓâý ØðàììÓâý ØðàììÓâý ØðàììÓâý Øðàìì, Ïîñîë ÔÐÃ â Ãðóçèè

Ëàäî ×àíòóðèà,Ëàäî ×àíòóðèà,Ëàäî ×àíòóðèà,Ëàäî ×àíòóðèà,Ëàäî ×àíòóðèà, Ïðåñåäàòåëü Âåðõîâíîãî
Ñóäà, Ãðóçèÿ

Êàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí Ãàéññ, Áûâøèé Ïðåäñåäàòåëü
Âåðõîâíîãî Ñóäà Ãåðìàíèè

Öåíî Ðàéõåíáåõåð,Öåíî Ðàéõåíáåõåð,Öåíî Ðàéõåíáåõåð,Öåíî Ðàéõåíáåõåð,Öåíî Ðàéõåíáåõåð, Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
«Ïîääåðæêà ðåôîðì ïðàâà è þñòèöèè
â ñòðàíàõ Þæíîãî Êàâêàçà»

10.20 Âñòóïèòåëüíûé äîêëàä

«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ
ïåðåñìîòð ñîãëàñíî ãðóçèíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî ãðóçèíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî ãðóçèíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî ãðóçèíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî ãðóçèíñêîìó ïðàâó»

Ëàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèà, Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî
Ñóäà, Ãðóçèÿ

11.30 Ïåðåðûâ

12.00 «Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ
ïåðåñìîòð ñîãëàñíî àðìÿíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî àðìÿíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî àðìÿíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî àðìÿíñêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî àðìÿíñêîìó ïðàâó»
Àðìåí Ìêðòóìÿí, Àðìåí Ìêðòóìÿí, Àðìåí Ìêðòóìÿí, Àðìåí Ìêðòóìÿí, Àðìåí Ìêðòóìÿí, Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû
ïî ãðàæäàíñêèì è õîçÿéñòâåííûì äåëàì
Êàññàöèîííîãî ñóäà, Àðìåíèÿ

12.20 Äèñêóññèÿ

13.00 Îáåä
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14.30 «Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ
ïåðåñìîòð ñîãëàñíî àçåðáàéäæàíñêîìóïåðåñìîòð ñîãëàñíî àçåðáàéäæàíñêîìóïåðåñìîòð ñîãëàñíî àçåðáàéäæàíñêîìóïåðåñìîòð ñîãëàñíî àçåðáàéäæàíñêîìóïåðåñìîòð ñîãëàñíî àçåðáàéäæàíñêîìó
ïðàâó»ïðàâó»ïðàâó»ïðàâó»ïðàâó»

Ìóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá Ãóñåéíîâ – Çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà,
Ïðåäñåäàòåëü êîëëåãèè ïî ýêîíîìè÷åñêèì
ñïîðàì, Àçåðáàéäæàí

14.50 Äèñêóññèÿ

15.30 «Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ
ïåðåñìîòð ñîãëàñíî íåìåöêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî íåìåöêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî íåìåöêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî íåìåöêîìó ïðàâó»ïåðåñìîòð ñîãëàñíî íåìåöêîìó ïðàâó»

Âîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã Ãîëàñîâñêè, Ïðåäñåäàòåëü Ñóäà
II-îé èíñòàíöèè ôåäåðàëüíîé çåìëè Áðåìåí,
Ãåðìàíèÿ

15.50 Äèñêóññèÿ

16.30 Ïåðåðûâ

16.50 Ðàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîìÐàçâèòèå ïðàâà ïîñðåäñòâîì
ñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâàñóäåéñêîãî ïðàâà

Êàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí Ãàéññ, Áûâøèé Ïðåäñåäàòåëü
Âåðõîâíîãî Ôåäåðàëüíîãî Ñóäà Ãåðìàíèè

17.10 Äèñêóññèÿ

18.30 Ïðèåì â ãîñòèíèöå „Ìýððèîòò“

Âòîðíèê, 3-üå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÂòîðíèê, 3-üå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÂòîðíèê, 3-üå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÂòîðíèê, 3-üå äåêàáðÿ 2002 ãîäàÂòîðíèê, 3-üå äåêàáðÿ 2002 ãîäà

09.30 Ðåãèñòðàöèÿ

10.00 „Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è„Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è„Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è„Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è„Ñóäåéñêàÿ íåçàâèñèìîñòü è
ïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé äëÿïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé äëÿïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé äëÿïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé äëÿïðèåìëåìîñòü ñóäåáíûõ ðåøåíèé äëÿ
ñòîðîí – âåäåíèå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ,ñòîðîí – âåäåíèå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ,ñòîðîí – âåäåíèå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ,ñòîðîí – âåäåíèå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ,ñòîðîí – âåäåíèå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ,
ñëóøàíèå ñòîðîí è ìèðíîå çàêîííîåñëóøàíèå ñòîðîí è ìèðíîå çàêîííîåñëóøàíèå ñòîðîí è ìèðíîå çàêîííîåñëóøàíèå ñòîðîí è ìèðíîå çàêîííîåñëóøàíèå ñòîðîí è ìèðíîå çàêîííîå
ðàçðåøåíèå ñóäåáíîãî ñïîðà“ðàçðåøåíèå ñóäåáíîãî ñïîðà“ðàçðåøåíèå ñóäåáíîãî ñïîðà“ðàçðåøåíèå ñóäåáíîãî ñïîðà“ðàçðåøåíèå ñóäåáíîãî ñïîðà“
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Ãàèí Áåëëèíã, Ãàèí Áåëëèíã, Ãàèí Áåëëèíã, Ãàèí Áåëëèíã, Ãàèí Áåëëèíã, Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ñóäüÿ ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì II-îé
èíñòàíöèè ñóäà ôåäåðàëüíîé çåìëè
Áðåìåí, Ãåðìàíèÿ

10.30 Ñî-ðåôåðàò

Ãåíðèê Äàíåëÿí, Ãåíðèê Äàíåëÿí, Ãåíðèê Äàíåëÿí, Ãåíðèê Äàíåëÿí, Ãåíðèê Äàíåëÿí, Ïðåäñåäàòåëü
Êàññàöèîííîãî Ñóäà, Àðìåíèÿ

Ðàôàåëü Ãâàëàäçå,Ðàôàåëü Ãâàëàäçå,Ðàôàåëü Ãâàëàäçå,Ðàôàåëü Ãâàëàäçå,Ðàôàåëü Ãâàëàäçå, Ñóäüÿ
Êîíñòèòóöèîííîãî Cóäà, Àçåðáàéäæàí

Âàëåðèé Õðóñòàëü,Âàëåðèé Õðóñòàëü,Âàëåðèé Õðóñòàëü,Âàëåðèé Õðóñòàëü,Âàëåðèé Õðóñòàëü, Çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà,
Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì, äåëàì î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è
áàíêðîòñòâå, Ãðóçèÿ

10.50 Äèñêóññèÿ

11.30 Ïåðåðûâ

11.50 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
Ðîëüô ÊíèïåðÐîëüô ÊíèïåðÐîëüô ÊíèïåðÐîëüô ÊíèïåðÐîëüô Êíèïåð, Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà GTZ
«Ðåôîðìû ïðàâà è þñòèöèè â ñòðàíàõ  ñ
ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé»

Êàðëìàíí Ãàéññ,  Êàðëìàíí Ãàéññ,  Êàðëìàíí Ãàéññ,  Êàðëìàíí Ãàéññ,  Êàðëìàíí Ãàéññ,  Áûâøèé Ïðåäñåäàòåëü
Âåðõîâíîãî Ôåäåðàëüíîãî Ñóäà Ãåðìàíèè

12.00 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ

Ëàäî ×àíòóðèà, Ëàäî ×àíòóðèà, Ëàäî ×àíòóðèà, Ëàäî ×àíòóðèà, Ëàäî ×àíòóðèà, Ïðåñåäàòåëü Âåðõîâíîãî
Ñóäà, Ãðóçèÿ

12.10 Äèñêóññèÿ

12.40 Îáåä
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Regionale Konferenz
Endgültigkeit der richterlichen Entscheidungen und

Durchbrechung der Rechtskraft

2-3.12.02
Tbilissi, Marriott

Programm

MONTAG, DEN 2. DEZEMBER 2002

9.30 Anmeldung

10.00 Eröffnung. Begrüßung
Uwe Schramm, Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in Georgien
Lado Chanturia, Präsident des Obersten Gerichtshofs,
Georgien
Karlmann Geiß, Präsident des Bundesgerichtshofs
a.D., Deutschland
Zeno Reichenbecher, GTZ Projektleiter „Unterstützung
der Rechts- und Justizreformen in den Ländern des
südlichen Kaukasus“

10.20 Einführungsvortrag
Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft nach dem georgischen
Recht
Lado Chanturia, Präsident des Obersten Gerichtshofs,
Georgien

10.50 Diskussion

11.30 Kaffeepause

12.00 Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft nach dem armenischen
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Recht
Arman Mkrtumjan, Vorsitzender der Zivilkammer des
Kassationsgerichts, Armenien

12.20 Diskussion

13.00 Mittagessen

14.30 Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft nach dem
aserbaidschanischen Recht
Museib Huseinov, Stellvertretender Präsident des
Obersten Gerichtshofs, Vorsitzender der Wirtschafts-
kammer, Aserbaidschan

14.50 Diskussion

15.30 Endgültigkeit richterlicher Entscheidungen und
Durchbrechung der Rechtskraft nach dem deutschen
Recht
Wolfgang Golasowski, Präsident des Landgerichts
Bremen, Deutschland

15.50 Diskussion

16.30 Kaffeepause

16.50 Rechtsfortbildung durch Richterrecht
Karlmann Geiß, Präsident des Bundesgerichtshofs
a.D., Deutschland

17.10 Diskussion

18.30 Empfang im Hotel Marriott

REGIONALE RICHTERKONFERENZ
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DIENSTAG, DEN 3. DEZEMBER 2002

9.30 Anmeldung

10.00 Richterliche Unabhängigkeit und Akzeptanz durch die
Parteien – Verhandlungsführung, Vergleichsgespräche
und gütliche Streitbeilegung
Hein Bölling, Vorsitzender Richter am Landgericht
Bremen, Deutschland

10.30 Co-Referat
Henrik Daneljan, Präsident des Kassationsgerichts,
Armenien
Rafael Gvaladze, Richter des Verfassungsgerichts,
Aserbaidschan
Valeri Khrustali, Stellvertretender Präsident des
Obersten Gerichtshofs, Vorsitzender der Zivilkammer,
Georgien

10.50 Diskussion

11.30 Kaffeepause

11.50 Zusammenfassung
Rolf Knieper, GTZ-Projektleiter „Rechts- und
Justizreformen in den Transformationsstaaten“
Karlmann Geiß, Präsident des Bundesgerichtshofs
a.D., Deutschland

12.00 Lado Chanturia, Präsident des Obersten Gerichtshofs,
Georgien

12.10 Diskussion

12.40 Mittagessen

REGIONALE RICHTERKONFERENZ
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀ� ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈ�ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀ� ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈ�ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀ� ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈ�ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀ� ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈ�ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀ� ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈ�

«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð»«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð»«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð»«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð»«Çàêîííàÿ ñèëà ñóäåáíûõ ðåøåíèé è èõ ïåðåñìîòð»

 2 - 3 äåêàáðÿ 2002 ãîäà
Ìýððèîòò / Òáèëèñè / Ãðóçèÿ

Ó÷ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈÓ÷ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈÓ÷ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈÓ÷ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈÓ÷ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÀðìåíèÿÀðìåíèÿÀðìåíèÿÀðìåíèÿÀðìåíèÿ

1. Ãåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê ÄàíèåëÿíÃåíðèê Äàíèåëÿí Ïðåäñåäàòåëü
Êàññàöèîííîãî Ñóäà

2. Àðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí ÌêðòóìÿíÀðìàí Ìêðòóìÿí Ïðåäñåäàòåëü Ïàëàòû
ïî ãðàæäàíñêèì è
õîçÿéñòâåííûì äåëàì
Êàññàöèîííîãî Ñóäà

3. Çèíàâîð ÃóêàñÿíÇèíàâîð ÃóêàñÿíÇèíàâîð ÃóêàñÿíÇèíàâîð ÃóêàñÿíÇèíàâîð Ãóêàñÿí Ñóäüÿ Ïàëàòû ïî
óãîëîâíûì äåëàì
Êàññàöèîííîãî Ñóäà

4. Îâàííåñ ÌàíóêÿíÎâàííåñ ÌàíóêÿíÎâàííåñ ÌàíóêÿíÎâàííåñ ÌàíóêÿíÎâàííåñ Ìàíóêÿí Ïðåäñåäàòåëü Ñóäà ïî
ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì

5. Ìàðàò ÊàòâàëÿíÌàðàò ÊàòâàëÿíÌàðàò ÊàòâàëÿíÌàðàò ÊàòâàëÿíÌàðàò Êàòâàëÿí Ïðåäñåäàòåëü
Àïïåëëÿöèîííîãî Ñóäà
ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì

6. Òèãðàí ÑààêÿíÒèãðàí ÑààêÿíÒèãðàí ÑààêÿíÒèãðàí ÑààêÿíÒèãðàí Ñààêÿí Ïðåäñåäàòåëü
Àïïåëëÿöèîííîãî Ñóäà

7. Àðòóð ÎãàíÿíÀðòóð ÎãàíÿíÀðòóð ÎãàíÿíÀðòóð ÎãàíÿíÀðòóð Îãàíÿí Ñóäüÿ Øåíãàâèòñêîãî
îáëàñòíîãî ñóäà
ïåðâîé èíñòàíöèè ã. Åðåâàíà

8. Òèãðàí ÏåòðîñÿíÒèãðàí ÏåòðîñÿíÒèãðàí ÏåòðîñÿíÒèãðàí ÏåòðîñÿíÒèãðàí Ïåòðîñÿí Ïðåäñåäàòåëü ñóäà ïåðâîé
èíñòàíöèè Ìàëàòÿíñêîãî ðàéîíà,
Åðåâàí

9. Ãîàð Õà÷àòðÿí Ãîàð Õà÷àòðÿí Ãîàð Õà÷àòðÿí Ãîàð Õà÷àòðÿí Ãîàð Õà÷àòðÿí Ñóäüÿ ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè
Àðàãàöîòíñêîé îáëàñòè
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10. Åëåíà Êî÷àðÿíÅëåíà Êî÷àðÿíÅëåíà Êî÷àðÿíÅëåíà Êî÷àðÿíÅëåíà Êî÷àðÿí Ñóäüÿ ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè
Àðàðàòñêîé îáëàñòè

11. Âàðòàí ÑòåïàíÿíÂàðòàí ÑòåïàíÿíÂàðòàí ÑòåïàíÿíÂàðòàí ÑòåïàíÿíÂàðòàí Ñòåïàíÿí Íà÷àëüíèê Êîíòðîëüíîé
ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè

12. Àéê ÀëóìÿíÀéê ÀëóìÿíÀéê ÀëóìÿíÀéê ÀëóìÿíÀéê Àëóìÿí Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîììèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
ïðè  Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè

13. Ãðèãîð ÌóðàäÿíÃðèãîð ÌóðàäÿíÃðèãîð ÌóðàäÿíÃðèãîð ÌóðàäÿíÃðèãîð Ìóðàäÿí Þðèñò ïðàâîâîãî ïðîåêòà GTZ
â Åðåâàíå

ÀçåðáàéäæàíÀçåðáàéäæàíÀçåðáàéäæàíÀçåðáàéäæàíÀçåðáàéäæàí

14. Ðàôàåëü ÃâàëàäçåÐàôàåëü ÃâàëàäçåÐàôàåëü ÃâàëàäçåÐàôàåëü ÃâàëàäçåÐàôàåëü Ãâàëàäçå Ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Cóäà

15. Ìóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá ÃóñåéíîâÌóñåèá Ãóñåéíîâ Ñóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà

16. Àñàä Ìèðçàëèåâ Àñàä Ìèðçàëèåâ Àñàä Ìèðçàëèåâ Àñàä Ìèðçàëèåâ Àñàä Ìèðçàëèåâ Ñóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà

17. Ôàðõàä ÀëèåâÔàðõàä ÀëèåâÔàðõàä ÀëèåâÔàðõàä ÀëèåâÔàðõàä Àëèåâ Ñóäüÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà

18. Èëüõàì ÃàñàíîâÈëüõàì ÃàñàíîâÈëüõàì ÃàñàíîâÈëüõàì ÃàñàíîâÈëüõàì Ãàñàíîâ Ïðåäñåäàòåëü êîëëåãèè ïî
óãîëîâíûì äåëàì è
àäìèíèñòðàòèâíûì
ïðàâîíàðóøåíèÿì
Àïåëëÿöèîííîãî ñóäà

19. Ñàëìàí ÃóñåéíîâÑàëìàí ÃóñåéíîâÑàëìàí ÃóñåéíîâÑàëìàí ÃóñåéíîâÑàëìàí Ãóñåéíîâ Ñóäüÿ  Àïåëëÿöèîííîãî ñóäà

20. Äæàâàíøèð ÌàìåäîâÄæàâàíøèð ÌàìåäîâÄæàâàíøèð ÌàìåäîâÄæàâàíøèð ÌàìåäîâÄæàâàíøèð Ìàìåäîâ Ñóäüÿ Àïåëëÿöèîííîãî ñóäà

21. Èëüãàð ÄàäàøîâÈëüãàð ÄàäàøîâÈëüãàð ÄàäàøîâÈëüãàð ÄàäàøîâÈëüãàð Äàäàøîâ Ñóäüÿ Ýêîíîìè÷åñêîãî ñóäà

22. Óëüâè ÌàèëîâÓëüâè ÌàèëîâÓëüâè ÌàèëîâÓëüâè ÌàèëîâÓëüâè Ìàèëîâ Ñóäüÿ ìåñòíîãî ñóäà ïî
Ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ¹1

23. Âàôàääèí ÈáàåâÂàôàääèí ÈáàåâÂàôàääèí ÈáàåâÂàôàääèí ÈáàåâÂàôàääèí Èáàåâ Ñóäüÿ Ñóðàõàíñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà

24. Íàòèê ÌàìåäîâÍàòèê ÌàìåäîâÍàòèê ÌàìåäîâÍàòèê ÌàìåäîâÍàòèê Ìàìåäîâ Ñóäüÿ Àçèçáåêîâñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà

25. Áèííàòàëè Ãàñûìîâ Áèííàòàëè Ãàñûìîâ Áèííàòàëè Ãàñûìîâ Áèííàòàëè Ãàñûìîâ Áèííàòàëè Ãàñûìîâ Còàðøèé ñïåöèàëèñò
Ñåêðåòàðèàòà
Ñóäåáíî-ïðàâîâîãî Ñîâåòà ïðè
ïðåçèäåíòå
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26. Ðàãèì Ðàãèìîâ Ðàãèì Ðàãèìîâ Ðàãèì Ðàãèìîâ Ðàãèì Ðàãèìîâ Ðàãèì Ðàãèìîâ Çàìåñòèòåëü Îìáóäñìýíà

27. Ýëü÷èí ÓñóáîâÝëü÷èí ÓñóáîâÝëü÷èí ÓñóáîâÝëü÷èí ÓñóáîâÝëü÷èí Óñóáîâ Ýêñïåðò-þðèñò ïðîåêòà
GTZ «Ïîääåðæêà
ñóäåáíî-ïðàâîâûõ  ðåôîðì»

           Ãðóçèÿ           Ãðóçèÿ           Ãðóçèÿ           Ãðóçèÿ           Ãðóçèÿ

28. Ëàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèàËàäî ×àíòóðèà Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñóäà

29. Äæîíè ÕåöóðèàíèÄæîíè ÕåöóðèàíèÄæîíè ÕåöóðèàíèÄæîíè ÕåöóðèàíèÄæîíè Õåöóðèàíè Ïðåäñåäàòåëü
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà

30. Íóãçàð Ãàáðè÷èäçåÍóãçàð Ãàáðè÷èäçåÍóãçàð Ãàáðè÷èäçåÍóãçàð Ãàáðè÷èäçåÍóãçàð Ãàáðè÷èäçå Ãåíåðàëüíûé Ïðîêóðîð

31. Íàíà ÄåâäàðèàíèÍàíà ÄåâäàðèàíèÍàíà ÄåâäàðèàíèÍàíà ÄåâäàðèàíèÍàíà Äåâäàðèàíè Íàðîäíàÿ çàùèòíèöà

32. Âàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé ÕðóñòàëüÂàëåðèé Õðóñòàëü Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Âåðõîâíîãî  Ñóäà,
Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû
ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì, äåëàì î
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è
áàíêðîòñòâå

33. Áàäðè Ìåòðåâåëè Áàäðè Ìåòðåâåëè Áàäðè Ìåòðåâåëè Áàäðè Ìåòðåâåëè Áàäðè Ìåòðåâåëè Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ïî
àäìèíèñòðàòèâíèì  äåëàì è äåëàì
äðóãèõ  êàòåãîðèé Âåðõîâíîãî Ñóäà

34.  Äàâèä Ñóëàêâåëèäçå  Äàâèä Ñóëàêâåëèäçå  Äàâèä Ñóëàêâåëèäçå  Äàâèä Ñóëàêâåëèäçå  Äàâèä Ñóëàêâåëèäçå Ïðåäñåäàòåëü  îêðóæíîãî
(Àïåëëÿöèîííîãî) ñóäà ã. Òáèëèñè

35. Ìçèà Òîäóà Ìçèà Òîäóà Ìçèà Òîäóà Ìçèà Òîäóà Ìçèà Òîäóà Ñóäüÿ îêðóæíîãî
(àïåëëÿöèîííîãî) ñóäà ã. Òáèëèñè

36. Íàòèà ÖêåïëàäçåÍàòèà ÖêåïëàäçåÍàòèà ÖêåïëàäçåÍàòèà ÖêåïëàäçåÍàòèà Öêåïëàäçå Ñóäüÿ îêðóæíîãî
(àïåëëÿöèîííîãî) ñóäà ã. Òáèëèñè

37. Ãî÷à Ïàè÷àäçåÃî÷à Ïàè÷àäçåÃî÷à Ïàè÷àäçåÃî÷à Ïàè÷àäçåÃî÷à Ïàè÷àäçå Ïðåäñåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîãî
þðèäè÷åñêîãî êîìèòåòà

38. Ãèîðãè ÖêðèàëàøâèëèÃèîðãè ÖêðèàëàøâèëèÃèîðãè ÖêðèàëàøâèëèÃèîðãè ÖêðèàëàøâèëèÃèîðãè Öêðèàëàøâèëè Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà Þñòèöèè

39. Çóðàá ÀáàøèäçåÇóðàá ÀáàøèäçåÇóðàá ÀáàøèäçåÇóðàá ÀáàøèäçåÇóðàá Àáàøèäçå Ñåêðåòàðü Cîâåòà Þñòèöèè

40. Ìàìóêà ÌàìàëàäçåÌàìóêà ÌàìàëàäçåÌàìóêà ÌàìàëàäçåÌàìóêà ÌàìàëàäçåÌàìóêà Ìàìàëàäçå Ïðåäñåäàòåëü îêðóæíîãî ñóäà
ã. Êóòàèñè

41. Íóãçàð ÑàðèàÍóãçàð ÑàðèàÍóãçàð ÑàðèàÍóãçàð ÑàðèàÍóãçàð Ñàðèà Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñóäà
ã. Çóãäèäè
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ÃåðìàíèÿÃåðìàíèÿÃåðìàíèÿÃåðìàíèÿÃåðìàíèÿ

42. Ãàèí ÁåëëèíãÃàèí ÁåëëèíãÃàèí ÁåëëèíãÃàèí ÁåëëèíãÃàèí Áåëëèíã Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
Ñóäüÿ Cóäà Âòîðîé Èíñòàíöèè
ôåäåðàëüíîé  çåìëè  Áðåìåí

43. Êàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí ÃàéññÊàðëìàíí Ãàéññ Áûâøèé  Ïðåäñåäàòåëü
ôåäåðàëüíîãî Âåðõîâíîãî Ñóäà

44. Âîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã ÃîëàñîâñêèÂîëüôãàíã Ãîëàñîâñêè Ïðåäñåäàòåëü Ñóäà
ôåäåðàëüíîé çåìëè Áðåìåí

45. Òîìàñ ÃåðìàíÒîìàñ ÃåðìàíÒîìàñ ÃåðìàíÒîìàñ ÃåðìàíÒîìàñ Ãåðìàí Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà GTZ
«Ïîääåðæêà ðåôîðì ïðàâà è
þñòèöèè â Àçåðáàéäæàíå

46. Ðîëüô ÊíèïåðÐîëüô ÊíèïåðÐîëüô ÊíèïåðÐîëüô ÊíèïåðÐîëüô Êíèïåð Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà GTZ
«Ïðàâîâàÿ ðåôîðìà â ñòðàíàõ  ñ
ïåðåõîäíîé  ýêîíîìèêîé»

47. Öåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî ÐàéõåíáåõåðÖåíî Ðàéõåíáåõåð Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà GTZ
«Ïîääåðæêà ðåôîðì ïðàâà è
þñòèöèè â ñòðàíàõ Þæíîãî
Êàâêàçà»

48. Âèíôðèä ÐîòâàéëåðÂèíôðèä ÐîòâàéëåðÂèíôðèä ÐîòâàéëåðÂèíôðèä ÐîòâàéëåðÂèíôðèä Ðîòâàéëåð Ïðåäñåäàòåëü Ñóäà
âòîðîé èíñòàíöèè Ëèìáóðã

49. Áóðêãàðä ÅíêåÁóðêãàðä ÅíêåÁóðêãàðä ÅíêåÁóðêãàðä ÅíêåÁóðêãàðä Åíêå Áûâøèé Ïðåäñåäàòåëü Ñåíàòà
ôåäåðàëüíîãî Âåðõîâíîãî Ñóäà

50. Äåòëåô ÊðàóññÄåòëåô ÊðàóññÄåòëåô ÊðàóññÄåòëåô ÊðàóññÄåòëåô Êðàóññ Ïðîôåññîð Ãóìáîëäñêîãî
Óíèâåðñèòåòà

Äðóãèå ãîñòèÄðóãèå ãîñòèÄðóãèå ãîñòèÄðóãèå ãîñòèÄðóãèå ãîñòè

51. Óâý ØðàììÓâý ØðàììÓâý ØðàììÓâý ØðàììÓâý Øðàìì Ïîñîë ÔÐÃ â Ãðóçèè

52. Êåðîëèí Êëàðê-ÊåìïáåëÊåðîëèí Êëàðê-ÊåìïáåëÊåðîëèí Êëàðê-ÊåìïáåëÊåðîëèí Êëàðê-ÊåìïáåëÊåðîëèí Êëàðê-Êåìïáåë ÀÂÀ - Àìåðèêàíñêàÿ
Àññîöèàöèÿ Þðèñòîâ

53. Êàõà ÖèêàðèøâèëèÊàõà ÖèêàðèøâèëèÊàõà ÖèêàðèøâèëèÊàõà ÖèêàðèøâèëèÊàõà Öèêàðèøâèëè ÀÂÀ - Àìåðèêàíñêàÿ
Àññîöèàöèÿ Þðèñòîâ

54. Äàðèîñ Ñòàíèóëèñ Äàðèîñ Ñòàíèóëèñ Äàðèîñ Ñòàíèóëèñ Äàðèîñ Ñòàíèóëèñ Äàðèîñ Ñòàíèóëèñ ÎÁÑÅ - Îðãàíèçàöèÿ
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Áåçîïàñíîñòè èÑîòðóäíè÷åñòâà
Åâðîïû

55. Èðèñ Ìóò Èðèñ Ìóò Èðèñ Ìóò Èðèñ Ìóò Èðèñ Ìóò ÎÁÑÅ – Îðãàíèçàöèÿ
Áåçîïàñíîñòè è
Ñîòðóäíè÷åñòâà Åâðîïû

56. Þëèà ßêîáèÞëèà ßêîáèÞëèà ßêîáèÞëèà ßêîáèÞëèà ßêîáè Åâðîïåéñêàÿ Êîììèññèÿ

57. Çóðàá ÃóíöàäçåÇóðàá ÃóíöàäçåÇóðàá ÃóíöàäçåÇóðàá ÃóíöàäçåÇóðàá Ãóíöàäçå ALPE – Àññîöèàöèÿ
ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ

58. Ãèãè ÓãóëàâàÃèãè ÓãóëàâàÃèãè ÓãóëàâàÃèãè ÓãóëàâàÃèãè Óãóëàâà ALPE - Àññîöèàöèÿ
ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ

59. Ãèà ÃåöàäçåÃèà ÃåöàäçåÃèà ÃåöàäçåÃèà ÃåöàäçåÃèà Ãåöàäçå IRIS
Èíñòèòóöèîíàëüíûå  ðåôîðìû è
íåôîðìàëüíûé ñåêòîð

60. Ìàéê Ìàññáàóì Ìàéê Ìàññáàóì Ìàéê Ìàññáàóì Ìàéê Ìàññáàóì Ìàéê Ìàññáàóì GEPLAC – Ãðóçèíñêî-Åâðîïåéñêèé
Êîíñóëüòàöèîííûé  Öåíòð ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è
ïðàâîâûì  âîïðîñàì

61.  Äàòî Êåðåñåëèäçå Äàòî Êåðåñåëèäçå Äàòî Êåðåñåëèäçå Äàòî Êåðåñåëèäçå Äàòî Êåðåñåëèäçå GEPLAC - Ãðóçèíñêî-
Åâðîïåéñêèé  Êîíñóëüòàöèîííûé
Öåíòð ïî ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå è ïðàâîâûì  âîïðîñàì

62. Âèíôðèä Øíàéäåð-ÄåòåðñÂèíôðèä Øíàéäåð-ÄåòåðñÂèíôðèä Øíàéäåð-ÄåòåðñÂèíôðèä Øíàéäåð-ÄåòåðñÂèíôðèä Øíàéäåð-Äåòåðñ Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä Ôðèäðèõà Ýáåðòà

63. Èà ÒèêàíàäçåÈà ÒèêàíàäçåÈà ÒèêàíàäçåÈà ÒèêàíàäçåÈà Òèêàíàäçå Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä Ôðèäðèõà Ýáåðòà

Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèèÌèíèñòåðñòâî þñòèöèèÌèíèñòåðñòâî þñòèöèèÌèíèñòåðñòâî þñòèöèèÌèíèñòåðñòâî þñòèöèè

64. Çóðàá ÝçóãáàÿÇóðàá ÝçóãáàÿÇóðàá ÝçóãáàÿÇóðàá ÝçóãáàÿÇóðàá Ýçóãáàÿ Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà þñòèöèè

Ñîâåò þñòèöèèÑîâåò þñòèöèèÑîâåò þñòèöèèÑîâåò þñòèöèèÑîâåò þñòèöèè

65. Òåíãèç Øàðìàíàøâèëè Òåíãèç Øàðìàíàøâèëè Òåíãèç Øàðìàíàøâèëè Òåíãèç Øàðìàíàøâèëè Òåíãèç Øàðìàíàøâèëè ×ëåí Ñîâåòà þñòèöèè

66. Çâèàä Öàãàðåèøâèëè Çâèàä Öàãàðåèøâèëè Çâèàä Öàãàðåèøâèëè Çâèàä Öàãàðåèøâèëè Çâèàä Öàãàðåèøâèëè Îòäåë ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé
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ÓíèâåðñèòåòÓíèâåðñèòåòÓíèâåðñèòåòÓíèâåðñèòåòÓíèâåðñèòåò

67. Ðîìàí Øåíãåëèà Ðîìàí Øåíãåëèà Ðîìàí Øåíãåëèà Ðîìàí Øåíãåëèà Ðîìàí Øåíãåëèà Äåêàí þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

68. Øàëâà ×èêâàøâèëèØàëâà ×èêâàøâèëèØàëâà ×èêâàøâèëèØàëâà ×èêâàøâèëèØàëâà ×èêâàøâèëè Êàôåäðà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà

69. Çóðàá ÄçëèåðèøâèëèÇóðàá ÄçëèåðèøâèëèÇóðàá ÄçëèåðèøâèëèÇóðàá ÄçëèåðèøâèëèÇóðàá Äçëèåðèøâèëè Êàôåäðà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà

70. Ãèîðãè ÒêåøåëèàäçåÃèîðãè ÒêåøåëèàäçåÃèîðãè ÒêåøåëèàäçåÃèîðãè ÒêåøåëèàäçåÃèîðãè Òêåøåëèàäçå Êàôåäðà óãîëîâíîãî ïðàâà

71. Ãóðàì Íà÷êåáèàÃóðàì Íà÷êåáèàÃóðàì Íà÷êåáèàÃóðàì Íà÷êåáèàÃóðàì Íà÷êåáèà Êàôåäðà óãîëîâíîãî ïðàâà

72. Èðàêëè ÄâàëèäçåÈðàêëè ÄâàëèäçåÈðàêëè ÄâàëèäçåÈðàêëè ÄâàëèäçåÈðàêëè Äâàëèäçå Êàôåäðà óãîëîâíîãî ïðàâà

73. Èðìà ÕàðøèëàäçåÈðìà ÕàðøèëàäçåÈðìà ÕàðøèëàäçåÈðìà ÕàðøèëàäçåÈðìà Õàðøèëàäçå Êàôåäðà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâà

Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ïðè Àêàäåìèè ÍàóêÈíñòèòóò ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ïðè Àêàäåìèè ÍàóêÈíñòèòóò ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ïðè Àêàäåìèè ÍàóêÈíñòèòóò ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ïðè Àêàäåìèè ÍàóêÈíñòèòóò ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ïðè Àêàäåìèè Íàóê

74. Ãèîðãè ÕóáóàÃèîðãè ÕóáóàÃèîðãè ÕóáóàÃèîðãè ÕóáóàÃèîðãè Õóáóà Äèðåêòîð  Èíñòèòóòà «Ãîñóäàðñòâî
è Ïðàâî»

75. Ëåâàí ÈçîðèàËåâàí ÈçîðèàËåâàí ÈçîðèàËåâàí ÈçîðèàËåâàí Èçîðèà Èíñòèòóò «Ãîñóäàðñòâî è Ïðàâî»

76. Êîòý Êîðêåëèà Êîòý Êîðêåëèà Êîòý Êîðêåëèà Êîòý Êîðêåëèà Êîòý Êîðêåëèà Çàìåñòèòåëü Äèðåêòîðà Èíñòèòóòà
«Ãîñóäàðñòâî è Ïðàâî»

ÝêñïåðòûÝêñïåðòûÝêñïåðòûÝêñïåðòûÝêñïåðòû

77. Òåíãèç ËèëóàøâèëèÒåíãèç ËèëóàøâèëèÒåíãèç ËèëóàøâèëèÒåíãèç ËèëóàøâèëèÒåíãèç Ëèëóàøâèëè Ñïåöèàëèñò ïî âîïðîñàì ÃÏÊ

ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

78. Ëåâàí ÃâàðàìèàËåâàí ÃâàðàìèàËåâàí ÃâàðàìèàËåâàí ÃâàðàìèàËåâàí Ãâàðàìèà Ñëåäîâàòåëü

79. Èðàêëè ÊîáàëàäçåÈðàêëè ÊîáàëàäçåÈðàêëè ÊîáàëàäçåÈðàêëè ÊîáàëàäçåÈðàêëè Êîáàëàäçå Ïðîêóðîð

Âåðõîâíûé ÑóäÂåðõîâíûé ÑóäÂåðõîâíûé ÑóäÂåðõîâíûé ÑóäÂåðõîâíûé Ñóä

80. Çàçà ÑèðáèëàøâèëèÇàçà ÑèðáèëàøâèëèÇàçà ÑèðáèëàøâèëèÇàçà ÑèðáèëàøâèëèÇàçà Ñèðáèëàøâèëè Àññèñòåíò ñóäüè ïðè Ïàëàòå ïî
ãðàæäàíñêèì  äåëàì

81. Ìàìóêà ÃâèíèàøâèëèÌàìóêà ÃâèíèàøâèëèÌàìóêà ÃâèíèàøâèëèÌàìóêà ÃâèíèàøâèëèÌàìóêà Ãâèíèàøâèëè Ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà ïðè
 Ïàëàòå  ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì

82. Ýêà ÊåöáàÿÝêà ÊåöáàÿÝêà ÊåöáàÿÝêà ÊåöáàÿÝêà Êåöáàÿ Àññèñòåíò ñóäüè ïðè Ïàëàòå ïî
ãðàæäàíñêèì    äåëàì
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83. Ëàëè ËàçàðàøâèëèËàëè ËàçàðàøâèëèËàëè ËàçàðàøâèëèËàëè ËàçàðàøâèëèËàëè Ëàçàðàøâèëè Àññèñòåíò ñóäüè ïðè Ïàëàòå ïî
àäìèíèñòðàòèâíûì  äåëàì

84. Øîðåíà ÃóíöàäçåØîðåíà ÃóíöàäçåØîðåíà ÃóíöàäçåØîðåíà ÃóíöàäçåØîðåíà Ãóíöàäçå Àññèñòåíò ñóäüè ïðè Ïàëàòå ïî
óãîëîâíûì äåëàì

85.  Äàâèä ÄæóãåëèÄàâèä ÄæóãåëèÄàâèä ÄæóãåëèÄàâèä ÄæóãåëèÄàâèä Äæóãåëè Àññèñòåíò ñóäüè ïðè Ïàëàòå ïî
óãîëîâíûì äåëàì

ÀäâîêàòûÀäâîêàòûÀäâîêàòûÀäâîêàòûÀäâîêàòû

86. Ëåâàí Àëàïèøâèëè Ëåâàí Àëàïèøâèëè Ëåâàí Àëàïèøâèëè Ëåâàí Àëàïèøâèëè Ëåâàí Àëàïèøâèëè Àäâîêàòñêàÿ Ôèðìà
«Àëàïèøâèëè è Êàâëàøâèëè»

87. Ãèîðãè ÊàâëàøâèëèÃèîðãè ÊàâëàøâèëèÃèîðãè ÊàâëàøâèëèÃèîðãè ÊàâëàøâèëèÃèîðãè Êàâëàøâèëè Àäâîêàòñêàÿ Ôèðìà
«Àëàïèøâèëè è Êàâëàøâèëè»

Íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèèÍåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèèÍåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèèÍåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèèÍåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè

88. Òèíà ÕèäàøåëèÒèíà ÕèäàøåëèÒèíà ÕèäàøåëèÒèíà ÕèäàøåëèÒèíà Õèäàøåëè Àññîöèàöèÿ ìîëîäûõ  þðèñòîâ

89. Çàçà ÐóõàäçåÇàçà ÐóõàäçåÇàçà ÐóõàäçåÇàçà ÐóõàäçåÇàçà Ðóõàäçå Àññîöèàöèÿ ìîëîäûõ  þðèñòîâ

90. Òàìàðà ÌåòðåâåëèÒàìàðà ÌåòðåâåëèÒàìàðà ÌåòðåâåëèÒàìàðà ÌåòðåâåëèÒàìàðà Ìåòðåâåëè Àññîöèàöèÿ ìîëîäûõ þðèñòîâ

91. Ïààòà ÖíîáèëàäçåÏààòà ÖíîáèëàäçåÏààòà ÖíîáèëàäçåÏààòà ÖíîáèëàäçåÏààòà Öíîáèëàäçå Ñîþç þðèñòîâ

92. Õàòóíà ÊàïàíàäçåÕàòóíà ÊàïàíàäçåÕàòóíà ÊàïàíàäçåÕàòóíà ÊàïàíàäçåÕàòóíà Êàïàíàäçå Ñîþç þðèñòîâ

93. Ëèà ÌóõàøàâðèàËèà ÌóõàøàâðèàËèà ÌóõàøàâðèàËèà ÌóõàøàâðèàËèà Ìóõàøàâðèà «42-àÿ Ñòàòüÿ Êîíñòèòóöèè»

94. Ìàêà ÄçàìóêàøâèëèÌàêà ÄçàìóêàøâèëèÌàêà ÄçàìóêàøâèëèÌàêà ÄçàìóêàøâèëèÌàêà Äçàìóêàøâèëè «42-àÿ Ñòàòüÿ Êîíñòèòóöèè»

95. Äàâèä ÑààêàøâèëèÄàâèä ÑààêàøâèëèÄàâèä ÑààêàøâèëèÄàâèä ÑààêàøâèëèÄàâèä Ñààêàøâèëè Ó÷åáíûé Öåíòð Ãðóçèè

96. Àëàí ÔðèäìàííÀëàí ÔðèäìàííÀëàí ÔðèäìàííÀëàí ÔðèäìàííÀëàí Ôðèäìàíí Ó÷åáíûé Öåíòð Ãðóçèè

GTZ – Îáùåñòâî Òåõíè÷åñêîãî Ñîòðóäíè÷åñòâà Ãåðìàíèè – Îáùåñòâî Òåõíè÷åñêîãî Ñîòðóäíè÷åñòâà Ãåðìàíèè – Îáùåñòâî Òåõíè÷åñêîãî Ñîòðóäíè÷åñòâà Ãåðìàíèè – Îáùåñòâî Òåõíè÷åñêîãî Ñîòðóäíè÷åñòâà Ãåðìàíèè – Îáùåñòâî Òåõíè÷åñêîãî Ñîòðóäíè÷åñòâà Ãåðìàíèè

97. Õàéíðèõ-Þðãåí ØèëëèíãÕàéíðèõ-Þðãåí ØèëëèíãÕàéíðèõ-Þðãåí ØèëëèíãÕàéíðèõ-Þðãåí ØèëëèíãÕàéíðèõ-Þðãåí Øèëëèíã Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
«Ñîâåòíèê ïðè êîîðäèíàöèè â
ñôåðå ðàçâèòèÿ  ñîòðóäíè÷åñòâà»

98. Äàâèä ÊàëàíäàäçåÄàâèä ÊàëàíäàäçåÄàâèä ÊàëàíäàäçåÄàâèä ÊàëàíäàäçåÄàâèä Êàëàíäàäçå Àññèñòåíò ïðîåêòà «Ñîâåòíèê ïðè
êîîðäèíàöèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà»
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98. Óëüðèõ ØïðèíãîðóìÓëüðèõ ØïðèíãîðóìÓëüðèõ ØïðèíãîðóìÓëüðèõ ØïðèíãîðóìÓëüðèõ Øïðèíãîðóì Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
«Ïîääåðæêà ïðè ñîçäàíèè
ìåñòíîé  èíôðàñòðóêòóðû â
Íàöèîíàëüíîì ïàðêå Áîðæîìè»

100. Äàâèä ÕàíòàäçåÄàâèä ÕàíòàäçåÄàâèä ÕàíòàäçåÄàâèä ÕàíòàäçåÄàâèä Õàíòàäçå Àññèñòåíò ïðîåêòà «Ïîääåðæêà
ïðè ñîçäàíèè ìåñòíîé
èíôðàñòðóêòóðû â
Íàöèîíàëüíîì ïàðêå Áîðæîìè»

101. ßí Êîëëåðßí Êîëëåðßí Êîëëåðßí Êîëëåðßí Êîëëåð Ýêñïåðò GTZ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
êîíôëèêòîâ

102. Àííà Ìàðãâåëàøâèëè Àííà Ìàðãâåëàøâèëè Àííà Ìàðãâåëàøâèëè Àííà Ìàðãâåëàøâèëè Àííà Ìàðãâåëàøâèëè             Ìåñòíûé ýêñïåðò ïðîåêòà
                                                              «Ïîääåðæêà Âåðõîâíîãî
                                                             Ñóäà Ãðóçèè»

103. Íèíî ÊàëàíäàäçåÍèíî ÊàëàíäàäçåÍèíî ÊàëàíäàäçåÍèíî ÊàëàíäàäçåÍèíî Êàëàíäàäçå                     Ìåñòíûé ýêñïåðò ïðîåêòà
                                                              «Ïîääåðæêà ðåôîðì ïðàâà è
                                                            þñòèöèè â ñòðàíàõ Þæíîãî
                                                            Êàâêàçà»
104. Ñîôî ×à÷àâàÑîôî ×à÷àâàÑîôî ×à÷àâàÑîôî ×à÷àâàÑîôî ×à÷àâà                           Ìåñòíûé ýêñïåðò ïðîåêòà
                                                             «Ïîääåðæêà ðåôîðì ïðàâà è
                                                             þñòèöèè â ñòðàíàõ Þæíîãî
                                                            Êàâêàçà»
105. Ñóëõàí ÃàìêðåëèäçåÑóëõàí ÃàìêðåëèäçåÑóëõàí ÃàìêðåëèäçåÑóëõàí ÃàìêðåëèäçåÑóëõàí Ãàìêðåëèäçå Ìåñòíûé êîîðäèíàòîð ïðîåêòà

«Ïîääåðæêà ðåôîðì ïðàâà è
þñòèöèè â ñòðàíàõ Þæíîãî

                                                            Êàâêàçà»
106. Ìàðèêà ÊâàíòðèøâèëèÌàðèêà ÊâàíòðèøâèëèÌàðèêà ÊâàíòðèøâèëèÌàðèêà ÊâàíòðèøâèëèÌàðèêà Êâàíòðèøâèëè Ïðàêòèêàíò

Ïåðåâîä÷èêèÏåðåâîä÷èêèÏåðåâîä÷èêèÏåðåâîä÷èêèÏåðåâîä÷èêè

107.  Ëàøà Êàëàíäàäçå Ëàøà Êàëàíäàäçå Ëàøà Êàëàíäàäçå Ëàøà Êàëàíäàäçå Ëàøà Êàëàíäàäçå

108.  Ëåâîí Ñàðêèñÿí  Ëåâîí Ñàðêèñÿí  Ëåâîí Ñàðêèñÿí  Ëåâîí Ñàðêèñÿí  Ëåâîí Ñàðêèñÿí
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REGIONALE RICHTERKONFERENZ
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2. und 3. Dezember 2002
Marriott / Tbilissi Georgien

Teilnehmerliste

AKTIVE TEILNEHMER:

ARMENIEN

1. Herr Henrik Danieljan Vorsitzender  des
Kassationsgerichts

2. Dr. Arman Mkrtumjan Vorsitzender der Zivil- und
Wirtschaftskammer   des
Kassationsgerichts

3. Herr Zinavor Ghukasjan Richter der Strafkammer
des Kassationsgerichts

4. Dr. Hovhannes Manukjan Vorsitzender des
Wirtschaftsgerichts

5. Herr Marat Katwaljan Vorsitzender des Zivilappellations-
gerichts

6. Herr Tigran Sahakjan Vorsitzender des Strafappellations-
gerichts

7. Herr Artur Oganjan Richter des erstinstanzlichen
Gebietsgerichts Shengavit, Erewan

8. Herr Tigran Petrosjan Vorsitzender des Amtsgerichtes der
Gemeinde Malatja, Erewan

9. Frau Gohar Chatschatrjan Richterin im erstinstanzlichen  Gericht
des Gebiets  Aragacotn
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10. Frau Jelena Kotscharjan Richterin im ersteninstanzlichen
Gericht des Gebiets Ararat

11. Wartan Stepanjan Leiter des Aufsichtsdienstes im
Justizministerium

12. Herr Gaik Alumian Stellvertretender Vorsitzender der
Menschenrechtskommission

13. Herr Grigor Muradjan Jurist, GTZ-Projekt
„Unterstützung bei der Festigung des
Rechtswesens“

ASERBAIDSCHAN

14. Herr Rafael Gwaladse Richter des Verfassungsgerichts
15. Herr Musseib Husseynov Richter des Obersten Gerichtshofs
16. Herr Assad Mirsaliyev Richter des Obersten Gerichtshofs
17. Herr Farhad Aliyev Richter des Obersten  Gerichtshofs
18. Herr Ilham Hassanov Vorsitzender der Kammer für

Strafsachen und Verwaltungs-
ordnungswidrigkeiten im
Appellationsgericht

19. Herr Salman Husseynov Richter des Appellationsgerichts
20. Herr Dschavanschir
      Mammadov Richter des Appellationsgerichts
21. Herr Ilgar Dadaschov Richter des Wirtschaftsgerichts
22. Herr Ulvi Mailov Richter des örtlichen

Wirtschaftsgerichts N1
23. Herr Vafaddin Ibayev Richter des Rayongerichts von

Surahani
24. Herr Natig Mammadov Richter des Rayongerichts von

Azizbekov
25. Herr Binnatali Gassimov Mitarbeiter im Sekretariats des

Rechts- und  Gerichtsrats beim
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26. Frau Rahim Rahimov Stellvertretender Ombudsman
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27. Herr Eltschin Ussubov Jurist, GTZ-Projekt „Unterstützung
der  Rechts-und Justizreform“

    GEORGIEN

28. Prof. Dr. Lado Chanturia Vorsitzender des Obersten Gerichts
29. Herr Dschoni Khezuriani Vorsitzender des Verfasungsgerichts
30. Herr Nugsar Gabritschidse Generalstaatsanwalt
31. Frau Nana Dewdariani Ombudsman
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Obersten  Gerichts, Vorsitzender
der Zivil-, Unternehmens- und
Konkurskammer des
Obersten Gerichts

33. Herr Badri Metreweli Vorsitzender der Verwaltungs-
kammer des Obersten Gerichts

34. Herr David Sulakwelidse Vorsitzender des Bezirksgerichts
Tbilissi

35. Frau Msia Todua Richterin des Bezirksgerichts
36. Frau Natia Tskepladse Richterin des Bezirksgerichts
37. Herr Gocha Paichadse Vorsitzender des

Rechtsausschusses im Parlament
38. Herr Giorgi Tskrialaschvili Stellvertretender Justizminister
39. Herr Surab Abaschidse Sekretär des Justizrates
40. Herr Mamuka Mamaladse Vorsitzender des Bezirksgerichts

von Kutaissi
41. Herr Nugsar Saria Vorsitzender des Stadtgerichts von

Sugdidi

DEUTSCHLAND

42. Dr. Hein Bölling Vorsitzender Richter am
Landgericht Bremen
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43. Herr Karlmann Geiß Präsident des Bundesgerichtshofs
a.D.

44. Herr Wolfgang Golasowski Präsident des Landesgerichts
Bremen

45. Herr Thomas Herrmann GTZ -Projektleiter
„Rechts- und Justizreform in
Aserbaidschan“

46. Herr Rolf Knieper GTZ-Projektleiter
„Rechts- und Justizreformen in
den Transformationsstaaten“

47.  Herr Zeno Reichenbecher GTZ-Projektleiter
„Rechts- und Justizreformen in den
Ländern des südlichen Kaukasus“

48. Herr Winfried Rothweiler Präsident des Landesgerichts
Limburg

49. Herr Burkhard Jähnke BGH -Senatsvorsitzender a.D.
50. Herr Detlef Krauß Rechtsprofessor an

Humboldt Universität, Berlin

SONSTIGE GÄSTE AUS GEORGIEN

51. Herr Uwe Schramm Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in Georgien

52. Frau Carolyn Clark Campbell ABA American Bar  Association
53. Herr Kacha Tsikarischwili ABA American Bar  Association
54. Herr Darios Staniulis OSCE
55. Frau Iris Muth OSCE
56. Frau Julia Jakoby European Union
57. Herr Surab Gunzadse ALPE Association for Legal and

Public Education
58. Herr Gigi Ugulawa ALPE Association for Legal and

Public  Education
59. Herr Gia Gezadse IRIS
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60. Herr Maik Massbaum GEPLAC Georgian-European Policy
and Legal Advice Centre

61. Herr Dato Kereselidse GEPLAC Georgian-
European Policy
and Legal Advice Centre

62. Herr Winfried Schneider-
       Deters Friedrich-Ebert-Stiftung
63. Frau Ia Tikanadse Friedrich-Ebert-Stiftung

JUSTIZMINISTERIUM

64. Dr. Surab Esugbaja Stellvertretender
Justizminister

JUSTIZRAT

65. Herr Tengis
       Scharmanaschwili Mitglied des Justizrates
66. Herr Zwiad Zagareishwili Abteilung für internationale

Beziehungen

UNIVERSITÄT

67. Dr. Roman Schengelia Dekan der juristischen Fakultät
68. Herr Schalwa Chikwaschwili Lehrstuhl für Zivilrecht
69. Herr Surab Dslierischwili Lehrstuhl für Zivilrecht
70. Herr Giorgi Tkescheliadse Lehrstuhl für Strafrecht
71. Herr Guram Natschkebia Lehrstuhl für Strafrecht
72. Herr Irakli Dwalidse Lehrstuhl für Strafrecht
73. Frau Irma Charschiladse Lehrstuhl für  Verwaltungsrecht

INSTITUT FÜR STAAT UND RECHT (WISSENSCHAFTSAKADEMIE)

74. Prof. Dr. Gia Chubua Direktor des Instituts für
Staat und Recht
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75. Dr. Lewan Isoria Institut für Staat und Recht

76. Herr Kote Korkelia Institut für Staat und Recht

EXPERTEN

77. Prof. Dr. Tengis Liluaschwili Zivilprozessrechtler

STAATSANWALTSCHAFT

78. Herr Lewan Gwaramia Ermittler

79. Herr Irakli Kobaladse Staatsanwalt

OBERSTER GERICHTSHOF

80. Herr Zaza Sirbilaschwili Richterassistent Zivilkammer OG
81. Herr Mamuka Gwiniaschwili Leiter der Geschäftsstelle der

Zivilkammer OG
82. Frau Eka Ketsbaia Richterassistentin der

Zivilkammer OG
83. Frau Lali Lasaraschwili Richterassistentin der

Verwaltungskammer OG
84. Frau Schorena Guntsadse Richterassistentin der

Strafkammer OG
85. Herr David Djugeli Richterassistent des

Strafrechtskollegiums

RECHTSANWÄLTE

86. Herr Lewan Alapischwili Rechtsanwaltskanzlei
„Alapischwili und Kawlaschwili“
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87. Herr Giorgi Kawlaschwili Rechtsanwaltskanzlei
„Alapischwili und Kawlaschwili“

NGOs

88. Frau Tina Chidascheli Georgian Young Lawyers Association
89. Herr Sasa Ruchadse Georgian Young Lawyers Association
90. Frau Tamar Metreweli Georgian Young Lawyers Association
91. Herr Paata Tsnobiladze Juristenbund
92. Frau Chatuna Kapanadse Juristenbund
93. Frau Lia Muchaschawria „Art.42 der Verfassung“
94. Frau Maka Dsamukaschwili „Art.42 der Verfassung“
95. Herr David Saakaschwili Georgian Traning Centre
96. Herr Alan Friedmann Georgian Traning Centre

GTZ

97. Herr Heinrich-Jürgen
     Schilling Leiter des GTZ-Projektes

„Beratung bei der Koordination der
Entwicklungszusammenarbeit“

98. Herr Dawid Kalandadze Lokale Fachkraft, GTZ-Projekt
„Beratung bei der Koordination der
Entwicklungs zusammenarbeit“

99. Herr Ulrich Springorum Leiter des GTZ-Projektes
„Unterstützung beim
Aufbau einer kommunalen
Infrastruktur im Nationalpark von
Borjomi“

100. Herr David Chantadze Lokale Fachkraft des
GTZ-Projektes  „Unterstützung beim
Aufbau einer kommunalen
Infrastruktur im Borjomi Nationalpark“

101. Herr Jan Köhler GTZ-Experte Konfliktprävention
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102. Frau Anna Margwelaschwili Lokale Koordinatorin des
GTZ-Projektes
„Unterstützung des
Obersten Gerichts von Georgien“

103. Frau Nino Kalandadze Lokale Fachkraft, GTZ-Projekt
„Unterstützung der  Rechts und
Justizreformen in den Ländern des
südlichen  Kaukasus“

104. Frau Sopho Chachawa Lokale Fachkraft, GTZ-Projekt
„Unterstützung der Rechts- und
Justizreformen in den Ländern des
südlichen Kaukasus“

105. Herr Sulchan Gamkrelidze Lokaler Koordinator
Georgien, GTZ-Projekt
„Unterstützung der  Rechts und
Justizreformen in den Ländern
des südlichen Kaukasus“

106. Frau Marika Kwantrischwili Praktikantin

DOLMETSCHER

107. Herr Lasha Kalandadze
108. Herr Levon Sarkisjan
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