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Zum Schutz der Persçnlichkeitsrechte
im digitalen Raum

Die letzten Jahre waren nicht nur Jahre der Corona-
Pandemie, sie waren auch eine Zeit der Digitalisie-
rung. Noch nie haben wir bei dem Versuch, unsere
Leben so weit wie mçglich normal weiterf�hren zu
kçnnen, so stark auf digitale Dienste gesetzt. Wir ha-
ben unsere Freundschaften und Beziehungen digital
gepflegt. Wir haben Vortr�ge und Konzerte digital
gehçrt. Haben Videos gestreamt statt ins Kino zu ge-
hen, und �ber Messenger gechattet statt abends aus-
zugehen. Sehr vieles, was fr�her offline stattfand, hat
sich ins Digitale, Virtuelle verlagert.

Dies lenkt, einmal mehr, den Blick auf die zentrale
Herausforderung f�r unsere Rechtsordnung im ein-
undzwanzigsten Jahrhundert: Wie schaffen wir es,

dass wir Menschen unsere Persçn-
lichkeit auch unter digitalen Bedin-
gungen frei entfalten kçnnen? Und
wie kçnnen wir gew�hrleisten, dass
wir gemeinsam, als Gesellschaft,
weiter gut zusammenarbeiten? Dies
zu erreichen ist nicht einfach, das

haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt.

Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche, bis
hinein in hçchst intime Sph�ren. Und sie �ndert die
Spielregeln: Vieles, was fr�her ungefiltert und unmit-
telbar im zwischenmenschlichen Austausch stattfand,
verlagert sich auf Plattformen und wird dort gefiltert,
aufbereitet und durch Algorithmen beeinflusst. Vie-
les, was fr�her ein rein physikalischer Vorgang war,
hinterl�sst nun Datenspuren. Kein Aspekt der
menschlichen Identit�t bleibt davon unber�hrt.

Wir Menschen, die analoge Lebewesen sind, kçnnen
uns daran nicht einfach so anpassen. Stattdessen kçn-
nen und m�ssen wir verlangen, dass die digitale Welt
sich an unsere menschlichen Bed�rfnisse anpasst.
Daf�r bedarf es Regeln und Gesetzen.

Auch unter diesen Bedingungen sind die Menschen-
w�rde und ihr stetiger Begleiter, das Allgemeine Per-
sçnlichkeitsrecht, weiterhin nicht nur die hçchsten
Rechtsg�ter unserer Rechtsordnung. Sie sind auch
eine gute Leitschnur f�r die Setzung von neuem (und
die Verbesserung von altem) „Digitalrecht“. Sie zu
bewahren ist eine Kernaufgabe der Politik f�r die
n�chsten Jahre.

Unsere Rechtsordnung sollte – ja, muss – gew�hr-
leisten, dass die Menschen auch im digitalen Raum
menschlich bleiben kçnnen. Menschen wollen sich
selbstbestimmen, selbstbewahren und selbstdarstel-
len. Sie wollen sich (auch digital) pr�sentieren
und kommunizieren, Beziehungen pflegen und ih-
ren Hobbys und Berufen nachgehen. Das sind
wichtige digitale Freiheiten, die es zu bewahren
gilt. Und: Menschen wollen sich f�r manche Akti-
vit�ten auch ins Private, Geheime und Intime zu-
r�ckziehen kçnnen. Dies muss auch dann mçglich

sein, wenn es �ber Computer, Netzwerke und Platt-
formen erfolgt.

Aus rechtspolitischer Sicht f�hrt dies zu der Frage:
Welche Rahmenbedingungen sind f�r die menschli-
che Persçnlichkeitsentfaltung so essenziell, dass wir
sie rechtlich garantieren m�ssen? Diese Frage be-
schreibt letztlich den Auftrag des Gesetzgebers.

Wenn man gedanklich aus dieser Perspektive an die
Problematik herangeht, dann zeigt sich recht schnell,
dass die sehr komplexen Regelungen des Daten- und
Verbraucherschutz wichtige Teile der Lçsung sein
kçnnen – aber eben doch nur Teile sind. Wichtiger
sind f�r die Menschen bei ihrer Persçnlichkeitsentfal-
tung einfache, leicht nachvollziehbare Regeln. Denn

nur dann, wenn Regeln klar und eindeutig sind, kçn-
nen auch juristische Laien darauf vertrauen. Nur da-
durch lassen sich die Einsch�chterungseffekte ver-
meiden, die die digitale Sph�re heutzutage unweiger-
lich verursacht.

Wichtig ist deshalb, dass es juristische Regeln gibt, die
auch juristische Laien zwanglos und einfach nachvoll-
ziehen kçnnen. Jeder muss verstehen kçnnen: Wenn
ich A tue, passiert B. Solche simplen Regeln gibt es
in unserer Rechtsordnung traditionell viele, denn die
besten Rechtsregeln sind solche, die auch Nicht-Juris-
ten intuitiv verstehen. Soweit es um die Selbstbewah-
rung geht, fallen beispielsweise das Kommunikations-
geheimnis (Brief-, Post- und Telekommunikationsge-
heimnis) und das Wohnungsgrundrecht in diesen Be-
reich. Diese Grundrechte sch�tzen Geheimsph�ren:
Sie schaffen gesch�tzte R�ume bzw. Sph�ren, in de-
nen Menschen sich unbeobachtet f�hlen kçnnen. Ge-
nau solche klar umgrenzten rechtlichen Schutzr�ume
sind f�r die Persçnlichkeitsentfaltung unverzichtbar,
und viel wichtiger als komplexe und h�ufig schwer
nachvollziehbare Regelungen.

In den modernen informationsrechtlichen Gesetzen
sind solche einfachen, klar konturierten und dadurch
leicht nachvollziehbaren Regelungen allerdings Man-
gelware. Viele der heute geltenden Digitalgesetze –
allen voran die DSGVO – sind so komplex aufgebaut
und so vage formuliert, dass selbst hochspezialisierte
Jurist*innen auf ihrer Basis nicht zu klaren recht-
lichen Antworten kommen. F�r professionelle
Rechtsberater sind solche �berkomplexen Gesetze
noch erfassbar. F�r juristische Laien entsteht aber
der Eindruck eines undurchschaubaren Regelungsge-
wirrs. Der Schutz der digitalen Menschlichkeit bleibt
bei solchen Gesetzen auf der Strecke.
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