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Vorwort 

Die Frage nach den moral ischen Grenzen menschl icher Hand lungs-
f re ihe i t  gehör t n icht n u r zu den Grundan l iegen der E t h i k u n d der 
Rechtsphi losophie. Sie is t auch e in K e r n p r o b l e m des ge l tenden Ver fas-
sungsrechts. Das Grundgesetz ha t i n A r t . 2 Abs. I das „S i t tengesetz" 
zur E lementarschranke des Rechts auf f re ie E n t f a l t u n g der Persönl ich-
ke i t erhoben. Was diese ethische B i n d u n g der g rundrecht l i ch ve rb r ie f -
ten F re ihe i t bedeutet , w i l l d ie vor l iegende A r b e i t k lä ren. 

D a f ü r besteht e in rechtsdogmatisches u n d prakt isches Bedür fn is .  E i n 
rechtsdogmatisches, w e i l b is lang eine eingehende verfassungsrechtl iche 
Untersuchung zu dem angesprochenen Thema feh l t ; e i n praktisches, 
w e i l d ie Frage nach den i m Rechtsleben maßgebl ichen ethischen F re i -
hei tsgrenzen gerade heute besonders a k t u e l l is t : D ie i n den le tz ten 
Jahren ge führ ten Diskuss ionen u m d ie Neugesta l tung des Strafrechts 
legen i n besonders deut l icher Weise davon Zeugnis ab. 

A u f b a u e n d auf den b isher igen Ansätzen einer I n te rp re ta t i on des 
verfassungsrecht l ichen  „Si t tengesetzes" i n Sch r i f t t um u n d Rechtspre-
chung, w i r d h ie r der Versuch un te rnommen, das „Si t tengesetz" i m 
S inne des A r t . 2 Abs. I G G ausführ l i ch verfassungsrechtsdogmatisch 
zu analys ieren u n d seine prakt ische Bedeu tung u n d A u s w i r k u n g i n der 
Rechtsordnung darzulegen. 

A l l e prak t ischen Probleme, d ie sich ergaben, konn ten n ich t behandel t 
werden. Ich habe m ich jedoch bemüht , anhand e in iger besonders w i ch -
t ige r Sach- u n d Rechtsgebiete Aus legungsk r i t e r i en f ü r das Sit tengesetz 
als Grundrechtsschranke zu entw icke ln , d ie über diese speziel len Ge-
biete h inausweisen. 

D a n k e n möchte ich an dieser Ste l le me iner l ieben Frau , d ie m i r als 
unermüd l i che Gesprächspar tner in u n d als arbeitstechnische „ P r i v a t -
assistent in" be i der Abfassung dieser A r b e i t we r t vo l l e Dienste geleistet 
hat . Ferner habe ich H e r r n M i n i s t e r i a l r a t a. D . D r . Johannes Broe r -
m a n n f ü r d ie A u f n a h m e der A r b e i t i n sein Ve r lagsp rog ramm zu 
danken. 

B o n n - B a d Godesberg, i m M a i 1970 Günter  Erbel 
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Einleitung 

1. A r t . 2 I b e s t i m m t 1 : 

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfal tung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt." 

D ie Frage, w i e dieser fundamenta le Verfassungssatz des G r u n d -
rechtskatalogs auszulegen ist , ha t d ie Rechtsprechung u n d das Schr i f t -
t u m seit I n k r a f t t r e t e n  des Grundgesetzes in tens iv beschäf t ig t 2 . Sie is t 
i m m e r noch Gegenstand eines lebha f ten Meinungsst re i tes u n d i n i h r e n 
v ie l f ä l t i gen Aspek ten keineswegs ausd iskut ie r t . 

De r S t re i t beg inn t schon be i der Frage, ob A r t . 2 I e in Grundrech t 
is t 8 . E r setzt sich f o r t  be i der Aus legung des I nha l t s 4 u n d der Schran-
k e n 5 des durch A r t . 2 I (nach h. M.) gewähr ten „Rechts" , u n d er g ip fe l t 
i n der Kon t roverse u m die Bedeu tung u n d F u n k t i o n des A r t . 2 1 i n n e r -
ha lb des Gesamtsystems der Grundrechte®. 

Was die Schrankentr ias des A r t . 2 I be t r i f f t ,  so e rweck t d ie Bestands-
au fnahme der i n J u d i k a t u r u n d L i t e r a t u r anzut re f fenden  A u s f ü h r u n -
gen den E indruck , daß der K e r n des Schrankenproblems i n der I n t e r -
p re ta t i on der „ver fassungsmäßigen O r d n u n g " l iege7 . D ie be iden ande-
ren Schranken des Rechts auf f re ie E n t f a l t u n g der Persönl ichkei t , d ie 
„Rechte anderer " u n d das „S i t tengesetz" , we rden i m a l lgemeinen recht 
knapp abgehandel t . Das m a g f ü r d ie Schranke „Rechte anderer " an-
gehen; sie is t i n der T a t e in w e n i g taug l icher A n k n ü p f u n g s p u n k t f ü r 
b re i t angelegte verfassungsrecht l iche  Ana lysen. Das „Si t tengesetz" j e -
doch bedar f ,  w i e m i r scheint, e iner g ründ l i cheren u n d d i f fe renz ier te ren 
Untersuchung, als sie b is lang v o n Rechtsprechung u n d Leh re gel ie fer t 

1 Die nachfolgend ohne den Zusatz „GG" zit ierten A r t i ke l sind solche des 
Grundgesetzes. 

2 Vgl. ζ. B. Maunz  - Dürig  - Herzog,  a.a.O., Ar t . 21, Rdnr. 1 ff. 
8 Vgl. dazu: Maunz  - Dürig  - Herzog,  a.a.O., Ar t . 21, Rdnr. 5. 
4 Maunz  - Dürig  - Herzog,  a.a.O., Ar t . 21, Rdnr. 9 ff.;  K . Hesse, a.a.O., 

S. 160 (mit weiteren Nachweisen). 
5 Maunz  - Dürig  - Herzog,  a.a.O., Ar t . 21, Rdnr. 12 ff. 
6 Maunz  - Dürig  - Herzog,  a.a.O., A r t . 21, Rdnr. 6 ff.,  69 ff.;  K.  Hesse, 

a.a.O., S. 160 ff.  — jeweils m i t weiteren Nachweisen. 
7 Überblick bei Maunz  - Dürig  - Herzog,  a.a.O., Ar t . 21, Rdnr. 17 ff. 

2 Erbei 



18 Einleitung 

wurde . D ie Rechtsprechung 8 ist i n den meisten Fäl len, die zu e iner Aus -
einandersetzung m i t dem Sittengesetz (als Freihei tsschranke) An laß 
boten, grundsätz l ichen S te l l ungnahmen aus dem Weg gegangen u n d 
ha t sich meistens — z u m T e i l f re i l i ch i n l eg i t imer Beschränkung auf d ie 
eigent l iche r ichter l iche Aufgabe, e inen konk re ten F a l l zu entscheiden 
— darauf konzent r ie r t , m i t mögl ichst ger ingem rechtstheoret ischem 
A u f w a n d mögl ichst annehmbare prakt ische „Lösungen" zu f inden. 

A b e r auch das Schr i f t tum, selbst d ie Mehrzah l der größeren Ver fas-
sungskommentare 9 , w i d m e t dem Sittengesetz i m Sinne des A r t . 2 1 
meist n u r spärl iche Er läu te rungen. Diese Zu rückha l t ung dü r f t e k a u m 
darauf beruhen, daß die verfassungsrecht l iche  u n d unmi t te lba r -soz ia l -
re levante Bedeu tung der m i t dem „Si t tengesetz" umschr iebenen F re i -
hei tsschranke unterschätzt w ü r d e ; da fü r we rden die Ju r i s ten i n P rax is 
u n d Theor ie m i t zu v ie len ak tue l l en Prob lemen der Grenzz iehung 
zwischen Fre ihe i tsanspruch u n d s i t t l i cher B i n d u n g lau fend kon f ron -
t i e r t : m a n denke n u r an die jahre lange lebhaf te Diskuss ion u m die 
Re fo rm des Straf - ,  besonders des „S i t tens t ra f rech ts " 1 0 . D ie Gründe f ü r 
die zögernde Befassung m i t dem „Si t tengesetz" l iegen, w ie m i r scheint, 
i n anderen Fak to ren : E i n m a l spielen sich die tatsächl ichen K o n f l i k t s -
fä l le zwischen F re ihe i t u n d M o r a l meistens auf den unterverjassungs-
rangigen  Rechtsebenen ab, deren auf die S i t t l i chke i t verweisende Be-
gr i f fe (ζ. B. „unzüch t ig " i m Straf recht  oder „ s i t t l i ch gefährdend" i m 
l i terar ischen Jugendschutz) i n der Regel ke ine Aus legung er fordern, 
welche das „Si t tengesetz" ( im Sinne v o n A r t . 2 I) i n seiner verfassungs-
recht l ichen To ta l - p rob lema t i k m i t u m f a ß t ; z u m anderen gehör t das 
„Si t tengesetz" — ähn l ich w i e die „Würde"  des Menschen (A r t . 111) , 
d ie „Persönlichkeit"  (A r t . 21), das „Gewissen"  (A r t . 41, I I I 1), d ie 
„Kunst"  (A r t . 5 I I I 1) oder auch der „soziale"  Staat (A r t . 20 I) — zu 
jener Kategor ie verfassungsrecht l icher  Begr i f fe ,  auf deren de ta i l l i e r te 
Aus legung sich manche Jur is ten, besonders solche m i t posi t iv is t ischer 
Denkschulung, n u r unge rn einlassen. D ie Scheu vo r diesen Begr i f f en 
ist f re i l i ch n icht ganz unberecht ig t : erstens s ind diese Begr i f fe  v o n 
e iner solchen Unbes t immthe i t u n d Bedeutungsof fenhei t ,  daß be i i hnen 
e in an he rkömml i che r ju r is t ischer Aus legungskunst festhaltendes I n -
te rp re ta t ionsbemühen k a u m einen sicheren Ansa tzpunk t zu f i nden ve r -
spr icht ; zwei tens geraten die genannten Begr i f fe ,  eben wegen i h re r U n -

8 Vgl. unten 1. Teil, Β , I I—IV, C, I. 
9 So auch der sonst so gründliche Kommentar von Maunz  - Dürig  - Herzog, 

a.a.O., Ar t . 2 I, Rdnr. 16 u. Rdnr. 74. — Vgl. ferner  unten 1. Teil, C, I I . 
1 0 Vgl. Verhandlungen des Deutschen Juristentages (Nürnberg 1968) zum 

Thema: „Empfiehl t es sich, die Grenzen des Sexualstraf rechts neu zu be-
stimmen?", Bd. I I , Tei l K . München: C. H. Beck 1968. — Vgl. auch unten 
2. Teil, Β , I I , 2, (2), b). 



Einleitung 19 

bes t immthe i t , le icht i n den eine vorur te i l s f re ie  Aus legung hemmenden 
Verdacht , i m prak t ischen E f fek t  n u r den W e r t verfassungsrecht l icher 
„Deckmänte lchen" zu haben, die v o n den Ver fassungsinterpreten  led ig -
l ich dazu benutz t werden, i h r e n j ewe i l i gen rel igiösen, wel tanschau-
l ichen oder pol i t ischen Vors te l l ungen u n d Forderungen die „ W e i h e " 
der verfassungsrecht l ichen  L e g i t i m a t i o n oder sogar den Charak te r v e r -
fassungsrechtl icher  Gebote zu ver le ihen ; u n d dr i t tens schl ießl ich feh l t 
v ie len Ju r i s ten — w o r a n te i lwe ise i h re zu eng auf das Fachwissen aus-
ger ichtete posi t iv ist ische A u s b i l d u n g 1 1 Schuld t räg t — der no twend ige 
E inb l i ck i n die sich m i t der Rechtswissenschaft ver f lechtenden wissen-
schaft l ichen Nachbard isz ip l inen 1 2 , u m die m i t den oben be isp ie lhaf t 
angeführ ten Begr i f f en  angedeuteten Grenzphänomene r i ch t ig e inord-
nen u n d fund ie r t  deuten zu können. 

Der Verfasser  dieser A r b e i t is t sich bewußt , daß auch er außerstande 
ist, d ie verfassungsrecht l iche  Frage nach der Bedeu tung des Si t tenge-
setzes aus e iner rechtsphi losophisch u n d soziologisch umfassend ange-
legten Gesamtschau der Prob leme zu behande ln oder gar zu bean two r -
ten. Daher k a n n u n d so l l es n u r das Z i e l dieser A r b e i t sein, das S i t ten -
gesetz e in w e n i g aus seinem verfassungsrechtsdogmatischen  Schatten-
dasein hervorzuholen, es etwas in tens iver als b isher i n seiner recht l i -
chen Substanz auszuloten u n d zu seiner verfassungsrecht l ichen  F u n k -
t i o n ein ige Gedanken zu en tw icke ln , auf deren Grund lage sich dann 
v ie l le ich t eine wei tergehende jur is t ische, mögl icherweise sogar i n t e r -
d isz ip l inäre Diskuss ion zwischen den themat isch angesprochenen Wis -
senschaften en t fa l ten kann. 

2. N ich t n u r das wissenschaft l iche Bedür fn is nach e inem dogmat isch 
abgerundeten B i l d der Grundrechts-Schrankenlehre er fo rder t  es, das 
Sit tengesetz als Schranke der Persön l ichke i tsent fa l tung näher zu be-
leuchten. Auch die Entwicklung  der gesellschaftlichen  Verhältnisse 
dräng t dazu, außer v o m Boden der Phi losophie (speziel l der E t h i k 1 8 ) , der 
Mora l -Theo log ie 1 4 , der Sozio logie1 5 , der Psychologie1 6 , der Ä s t h e t i k 1 7 u n d 

1 1 Das gi l t besonders für die Referendarausbildung  i m juristischen Vorbe-
reitungsdienst. — Vgl. Peters  - Salzwedel  - Erbel,  a.a.O., S. 14. 

1 2 Zur gerade i m Staatsrecht bestehenden Notwendigkeit einer die „be-
nachbarten Wissenschaften" einbeziehenden Gesamtschau: vgl. Peters  - Salz-
wedel  - Erbel,  a.a.O., S. 24 ff. 

1 3 Eine interessante Beschreibung der sittl ichen „ In f rast ruktur"  unserer 
modernen Gesellschaft l iefert  A. Plack  (aus philosophisch-ethischer) Sicht i n 
seinem Buch: Die Gesellschaft und das Böse, 3. Aufl., 1968. 

1 4 Vgl. z.B.: F. Böckle,  Sittengesetz und Strafgesetz, a.a.O.; H. Klomps, 
Demokratie und Moral, a.a.O.; Schöllgen,  Die theologische Begründung der 
Eth ik angesichts der modernen Forderung einer „New Moral i ty" , a.a.O.; 
Trillhaas,  Zwingt uns die veränderte Sozialstruktur zu einem neuen Konzept 
der christlichen Ethik?, a.a.O. 

1 5 Vgl. ζ. B. René König,  Sitt l ichkeitsdelikte und Probleme der Gestaltung 
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