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Gittes Descloux, Olivier Fitlieute und Pascal Viot'

Ein europâisches Modett fûr den
polizeilichen Umgang mit
GroBdemonstrationen?

In all deinen schlachten zu kâmpfen und zu siegen ist nicht die grôBte Leistung. Die grôBte
Leistung besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne einen thmpf zu breche n. (Sun Tzu,

Die Kunst des Kieges)

In der Nacht vom 25. nxn26. Oktober 2014 wurde in Sivens in Sûdfrankreich ein
junger Demonstrant durch eine Offensivgranate getôtet. Geworfen wurde diese
von einem Polizisten, der mit seiner Einheit die von Umweltaktivist*innen be-
setrte ZAD (zone à dêfendre; zu Deutsch: zu verteidigende Zone) zu râumen ver-
suchte. In dieser Nacht setzte die Polizei bis zu 400 solcher Offensivgranaten ein.
Bereits in den Wochen zuvor war es zu Platzverweisen, zum Einsatz von Blend-,
Schock- und anderen Granaten, zu illegaler Zerstôrung von Privatgegenstànden
sowie zu gewaltsamen Festnahmen durch die Polizei gekommen. Dies fiihrte zu
zahlreichen Strafanzeigen gegen die Polizei und im Friihiah 2015 schliel3lich zur
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses der franzôsischen Nationalver-
sammlung.

In Spanien wurden seit 2004 bei Massendemonstrationen rund rwanzig
Personen durch Gummigeschosse schwer verletzt (die Verletzungen reichen vom
Verlust eines Auges iiber Schâdeltaumata und Halswirbelbrûchen bis hin zu
inneren Verletzungen). Die Râumung der von mehreren tausend Menschen be-
setzten Puerta d.el Sol in Madrid im August 2012 dauerte drei8ig Stunden und es

gab zahlreiche Verletzte auf beiden Seiten. Ifuapp zwei Jahre spâter, am22.Maw
2014, kam es bei einer Demonstration der Indignad@s, welche unter Beobachtung
der Organisation fiir Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gestellt
worden war, ebenfalls zu schweren Zusammenstôf3en. Die Bilanz: 101 Verletzte,
darunter 67 Polizist*innen. Angesichts der Massenproteste der Indignad@s in
Madrid oder Barcelona hat die spanische Regierung die polizeiliche Verwendung
von Trânengas und Gummigeschossen inzwischen verboten.

Die Entscheidung, die Rote Flora in Hamburg zu râumen, fûhrte 2013 eben-

falls zu gewaltsamen ZusammenstôBen mit der Polizei. Diese dauerten zwei Tage

und endeten mit 120 verletzten Polizist*innen und einer noch hôheren Zahlvet
letzter Demonstrant*innen. Am 30. September 2010 wurde in Stuttgart die Bau-

1 Die Namen sind alphabetisch geordnet; redaktionelle Mitarbeit: Nicholas Pohl.



176 Gittes Desctoux, Otivier Fi[ieute und pascat Vior

stelle des Proiekts stuttgart 2r besetzt. Die polizei setzte wasserwerfer ein, wo-
durch ein Demonsûant sein Auge verlor und 116 weitere personen verletzt wur-
den. Der Einsatz dieser wasserwerfer wurde 2015 von den Gerichten fi,ir rechts-
widrig erklÊirt.

Die Nachricht, dass ein Polizist einen jungen dunkelhâutigen Mann bei einer
Festnahme getôtet hatte, ftihrte im August 2011 in London zu mehrtâgigen Aus-
schreitungen. Zahlreiche Geschiifte wurden gepltindert, ôffentliches und privates
Eigentum wurde zerstôrt und mindestens vier Menschen wurden getôtet. Regie-
rungschef David Cameron kritisierte dte MetropolitanPolice darauftrin scharf und
warf ihr mangelnde Initiative vor. Als mehrere Politiker*innen den Einsatz von
(bis cahin nur in Nordirland benutzten) wasserwerfem forderten, entgegnete
Innemninisterin Theresa May, dass sie entsprechend der britischen Tradition des
policing by consent handeln wolle.

Mit Berichten ûber ZusammenstôBe zwischen polizei und Demonstrant*in-
nen in Europa kônnten zahlreiche seiten gefiillt werden. Gemessen an den tau.
sende: von Demonsûationen, die jedes Iafu in den europâischen Demokratien
stattfinden, bleibt die Hâufigkeit von gewalttâtigen Auseinandersetzungen aber
gering. Dass es dennoch immer wieder zu Zusammenstôf3en kommt, zeigt, dass
die in den 199oer Iahren von wissenschaftler*innen festgestellte Tendenz zur
Institutionalisierung von Protesten in den Industriestaaten niemals endgûltig ist.
Sicher ist iedoch, dass sich seither die Polizeitaktiken weiterentwickelt haben.
Hervorzuheben sind die seit 1990 angewandten grenziiberschreitenden Polizei
aktionen im Zusammenhang mit Hooligans, welche die Standards im Umgang mit
Menschenansammlungen bei Gro8veranstaltungen grundlegend verândert ha-
ben. Die zur ]ahrtausendwende erstarkende Bewegung der Globalisierungskriti-
ker*innen, welche von einer Reihe taktischer Neuerungen auf Seiten der De-
monstrant*innen begleitet war, fiihrte ebenfalls zu einem weiteren wandel in der
Polizeiarbeit: einerseits zu einer ,,Militarisierung"2 und andererseits zu einer
Angleichung nationaler Modelle aufgrund ndschenstaatlicher Zusammenarbeit.3

2 Der Begriff Militarisierung wird in Anftihrungszeichen gesetzt, da er zwar anschaulich, abet
auch rnehrdeutig ist. Der Begriffwar in den 1980er Jahren unter britischen Wissenschaftler*innen
heftig umstritten (Institut des Hautes Ètudes de la Sécuritê Intérieure (Ltrg.), Maintien de I'ordre.
Vers urc institutionalisation de la police des mantfestations (= Les cahiers de la sécudté intérieure
27), Paris 7997; Iobaxù Fabien, ,Lâ militarisation du maintim de I'ordre, mûe sociologie et
histoire", in: Déviance et société 32,1 (2008): 101- 109; Albrecht Funk & Falco Werkentin, ,,pour
une nouvelle analyse du développement de la police en Europe occidentale.., in: Dilance &
Société 2,2 (1978)z 97-l3O; Albrecht funk, ,,,Police militarisêe': Une notion ambiguë.,, rn Dévi-
ance & Sociêté 76, 4 (7992). 393-397). Iedoch hat er mit der Entwicklung spezifischer Polizei-
taktiken im umgang mit Globalisierungskritiker*inuen emeut an Bedeutung gewonnen (2.8,:
Micael 3jôrk & Abby Peterson, Policing Contentious Politics in Denmark and in Sweden, Maastricht:
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Wie lassen sich die heutigen Methoden im Umgang mit und zur Steuerung
von groBm Menschenansammlungen in Europa einordnen? Bewegen wir uns
zurûck zunr,Modell der ZwangsmaBnahmen der 1960er und 1970er Jahre? Oder
fùihrt das zur Jahrtaqsendwende entwickelte Modell in Europa zu einer neuen
Philosophie der Polizeiarbeit?

Im ersten Teil dieses lhpitels wird zusammengefasst, wie die beiden in Europa
bis in die 1990er Jahre hinein vorhenschenden Polizeisûategien (,,Ordnungspoli
zei" versus ,,8ùrgerpolizei") zu Beginn der 200oer Jah.re zu einem zweigleisigen
Modell kombiniert wurden. Es wird aufgezeigt, wie eine Vorgehensweise entstand,
die einen kooperatirren Umgang mit genehmigten und ftiedlichen Demonstationen
mit einer hiirteren Vorgehensweise, der sogenannten selective incapacitationa, frx
risikobehaftete Veranstaltungen verband. Diese Literaturrecherche dient dazu, die

Analysen des nueiten Teils in einen grôf3eren Zusammenhang zu stellen. In diesem
zweiten Teil wird gezeigt, wie die Vorbereitung eines Polizeieinsatzes, der Polizei
einsatz selbst sowie die ansclùieBende Auswertung zunehmend einem neuen

Modell folgen, das auf vier Grundprinzipien beruht erstens einem neuen Ver-

stiindnis der Massenpsychologie in Verbindung mit verbesserter lnformationsbe-
schaftrng; zweitens der Erleichterung und Begleitung von Demonsûationen; drit-
tens der verbesserten Kommunikation in allen Phasen des Polizeieinsatzes; und
schlieBlich viertens der Differenzierung und grô3eren Selektivitiit von Polizeiein-

sâtzen. In der Konklusionwerden einige Sctrlussfolgerungen zu den Auswirkungen
dieser Veràindenrngen auf Protestbewegungen prâsentert.

Ein kombiniertes Modetl aus Blirgerpolizei und
se le ctÎve î n ca p a ci tatÎ o n

Die jûngere Forschung zur Polizeiarbeit hat vielfach betont, dass eine âltere

Strategie basierend auf Zwangsma8nahmen von einer neueren polizeilichen
Vorgehensweise abgelôst wurde, welche llberzeugungsarbeit, permanentes Ver-

handeln und flexible Gesetzesvollstreckung miteinander verbindet. Fùr diesen

Prozess der ,,Abmilderung" der Einsatzstategien spielt die technische Weiter-

ffi, ,oou, Alex S.vitale, ,,From negotiated management to command and control: How the
New York Police Departmmt polices protests", in : Policing and Society: An Intemational Joumal of
Ræearch and Poliq 15, 3 (2005): 283-304),
3 Olivier Filtieute & Danielle Tartakowsky, Demonstrations, Winnipeg: Fernwood Publishing,
2012.

4 Mike King, ,,D'une gestion policière réactive à la gestion des manifestants? La police et les

manifestations anti-mondialisation au Canada" , in: Cultures et Conflits 56 Qoo4)t 2o9 -247,



178 Gilles Desctoux, Olivier Fittieule und pascat Viot

entwicklung der Ausriistung und der taktischen Vorgehensweisen der Polizei eine
wichtige Rolle. Gleichzeitig wurden die Veriinderungen in der Polizeiarbeit stark
von den sich wandelnden strategien der Demonstuant*innen und der politik
beeinflusst. Dies zeigt sich besonders deutlich in den versuchen vieler staaten,
ihre polizeilichen Konzepte und Praktiken angesichts des zunehmenden Hooli
ganismus im sport seit den 1990er Jahren und der ansteiçnden Zahl globali-
sierungskritischer Demonstationen in den 2000er Jahren anzupassen.

Das allmâh liche Verschwi n den zweier gegensâtzticher
Traditionen

variable Formen polizeilichen Vorgehens (repressiv oder tolerant, diffus oder
selektiv, rechtswidrig oder rechtrnti8ig, reaktiv oder prâventiv usw.) kônnen ver-
schieden kombiniert wetden. Die sich daraus ergebenden Polizeistile reichenvon
einem flexiblen, toleianten und selektiven bis hin zu einem formalrechtlichen,
repressiven und abschreckenden Polizeistil. Der flexible Stil setzt auf Toleranz
gegenùber Protestaktionen, auf einen sparsamen Einsatz von Gewalt sowie auf
Prâventon, verhandlungen und eine flexible Gesetzesanwendung. Beim repres-
siven Stil hingegen wird massiver Einsatz von Gewalt in Kauf genommen - ge-

legentlich auch mit inofftziellen Taktiken (wie dem Einsatz von Lockspitzeln) und
mit einer rigiden und reaktionsschnellen Durchsetzung des Gesetzes.

Ab Mitte der 1990er ]ahre begannen sich die polizeilichen Vorgehensweisen
der einzelnen LËinder bis zu einem gewissen Grad anzugleichen. In Gro8britan-
nien integrierte die Polizei ab den 198oer Jahren das militarisierte Modell - dies
als Realtion auf die Ausschreitungen in den stâdten und die Bergarbeiter*in-
nenstreiks. Auf dem europâischen Festland dagegen wuchs die Akzeptanz ge-
genûber Protestaktionen und es kamen vermehrt flexiblere Polizeitaktiken zum
Einsatz. Insgesamt lâsst sich sagen, dass die Polizeitaktiken der 1980er und
1990er Iahre durch Verhandlungen und Kompromisse sowie durch die perma-
nente Suche nach Verstândigung mit den Demonstant*innen geprâgt war. Diese
VerstlindigunC CmC teilweise iiber die gesetzlich vorgeschriebenen Vorgehens-
weisen hinaus und schloss die Nicht-Anwendung môglicher ZwangsmaBnahmen
mit ein-5

5 Peter A. J. Waddington, Liberty and Order: Public Order Policing in a Capital City, London: UCL
Press, 1994; OlMer Fillieule, Stratêgies de la rue: Les manîfestations en France, Paris: Presses de
Sciences Po,1997,
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Die im Vorfeld einer Demonsftation durchgefiihrten sûategischen planungen

basieren unter anderem auf der Kontaktaufnahme mit den Demonstrant*innen-
gruppen. Doch auch in Europa halten sich letztere selten an das ordentliche
Anmeldeverfahren fiir Demonstrationen. Aus diesem Grund versucht die Polizei
môglichst selbst mit den Veranstalter*innen in Verbindung zu ûeten, um so deren
Plâne in Erfahrung zu bringen und die Modalitâten der Demonsûation auszu-

handeln. Wie die Polizei den anschlief3enden Einsatz plant, hângt von den pro-
gnostzierten und/oder kommunizierten Absichten der Demonsûant*innen sowie
von dem von der Politik bekundeten Willen ab. Die Polizei entdeckt die Demon-
sûant*innenfolglich nicht erst zum Zeitpunkt des Demonstrationsbeginns. Meist
verlaufen Protestveranstaltungen so in einem Geiste gegenseitiger Anerkennung.
Die in aller Regel angewandte Methode der Polizei zur Sicherstellung eines rei-
bungslosen Ablaufs der Veranstaltung besteht in informellen Verhandlungen mit
den Organisator*innen. Diese Suche nach einem Kompromiss prâgt das Handeln
der Polizeikrâfte wËihrend der gesamten Demonstration. Zu diesem Zweck sind oft
Verbindungsbeamte im Einsatz, die in stândigem Kontakt zu den Veranstal-

ter*innen stehen. Die wichtigsten ,,Waffen", die der Polizei zur Verfiigung stehen,
sind also nicht die juristischen oder repressiven MaBnahmen, sondem die Kunst,

mit den Veranstalter*innen zu verhandeln und sie auf vertrautes Terrain zu
bringen, wo sie sich mit Sachverstand und Eigeninitiative einbringen kônnen.

Diese ,,Waffe" steht fedoch nw nJr Verftigung, wenn sich die Demon-

strant*innen einer ,,konventionellen" Vorgehensweise verschrieben haben, wel-
che nicht in erster Linie die Konfrontation oder Angdffe gegen Eigentum und
Personen (andere Demonstrant*innen, ôffentliche Anlagen oder, wie in Frank-

reich, die Polizist*innen selbst) sucht. Kommt es zu Ausschreitungen oder zur
Formierung von gewalttâtigen Gruppen am Rande von Demonstrationsziigen,
versucht die Polizei, die Gewalt zumindest einzudâmmen. Immer hâufiger ist dies
mit Verhaftungen zum Zweck der SûaJverfolgung verbunden.

Im [Ïbrigen ist das Mittel der Verhandlung auch deshalb nur begrenzt an-

wendbar, weil die Polizeilaâfte selbst nicht immer ausreichend zu kontrollieren
sind, Dass sich die Polizeiarbeit meist an der Ma8gabe orientiert, Konftontatio-
nen - oder gar den persônlichen, direkten Kontakt - narischen Demonsûant*in-
nen und der Polizei so weit wie môgtch zu vermeiden, erklârt sich auch aus dem

Misstauen der Vorgesetzten gegentiber den ihnen unterstellten Einsatzkràiften.

Denn die Polizei befindet sich in einem schwer zu lôsenden Widerspruch: Auf
der einen Seite besteht der Wunsch der Regierenden und der Ôffentlichkeit, De-

monstrationen unter Kontrolle zu halten; auf der anderen Seite kônnen die Po-

lizeistrukturen immer nur so gut sein wie ihr schwâchstes menschliches Glied. Es

besteht eine tiefe Kluft a,vischen den Zielen der polizeilichen Ftihrungsorgane
und dem, was die Polizist*innen unter einem erfolgteichen Einsatz verstehen.

I

t

I
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wiihrend erstere auf den verzicht auf iegliches Eingreifen und eine niichtern-
sachliche Einstellung setzen, ist fiir einige polizist*innen die Auftechterhaltung
der ôffentlichen ordnung nur dann gelungen, wenn es zu einer physischen
Konftontation mit den Demonstrant*innen gekommen ist.

um die eingesetzten Polizist*innen unter Konffolle zu halten, werden bei
Einsâtzen immer mehr technische Mittel verwendet, welche Demonstrant*innen
auf Abstand halten sollen. Mit dem Ziel, den Demonstrant*innen môglichst wenig
kôrperlichen schaden zuzufùgen und gleichzeitig die polizeibeamten zu schùt-
zen, u'erden diese Mittel an die jeweitige situation angepasst: Die polizei instal-
liert feste oder mobile Bauieren, richtet verkehrsumleitungen ein, râumt stra3en
oder schlie8t Baustellen und Geschâfte auf der Demonstrationsroute usw. Mit all
diesen MaBnahmen ûbernimmt die polizei die Kontrolle iiber das Terrain. sie
bestimmt im voraus tiber die positonierung ihrer Krâifte und iiber Zugangs- und
Ausgangswege der Demonstration. Die Einsatzplaner*innen kônnenio den di-
rekten Kontakt zwischen polizei und Demonstrant*innen so weit wie môglich
reduzieren. Im Fall von spontanen Ausschreitungen - etwa nach einem Ereignis
wie dem durch die Polizei verursachten Tod eines ]ugendlichen6 * sind derartige
PrâventivmaBnahmen allerdings nicht môglich, was die wahrscheinlichkeit ge-
waltsamer Auseinandersetzungen erhôht. Die polizei kann dann nur hoffen, ûber
gute Kontakte zu den Jugendlichen vor ort zu verfi,igen und dadurch leichter an
'Informationen zu gelangen. weitere technische Mittet sind darauf abgestellt, die
sinneswahmehmung der Demonstrant*innen einzuschriinken, sie auf Abstand
zu halten und stârke zu demonstrieren. Zahlreiche Mittel werden dazu verwendet:
Niedrigdruckwassenverfer, Triinengas, pfefferspray, Iftrailkôrper oder Rauchgra-
naten, Sirenen, Hochleistungsscheinwerfer usw.

Erst wenn bei Demonstrationen der versuch der Einschùchterung nicht mehr
ausreicht oder es,nicht melu môglich ist, eine straf3ensperre zu halten, setzt die
Polizei aufden Einsatz von schlagstôcken. Fûr die Fiihrungskrâfte ist dies in der
Regel allerdings das letzte Mittel, denn damit wird der physische Kontakt mit den
Demonstrant*innm unvermeidlich. In den meisten Fâillen ist auch d.ieses Mittel

6 Sowoirl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa ist dies der hâufigste Auslôser derartiger
Krawalle (Gary T. Marx, ,,Ironies ofsocial control: Authorities as contributors to deviance thïough
escalation, nonenforcement and covert facilitation', in: social hoblems 2g, 3 (1981): 221,-246;
Christian Mouhanna, ,,The French pol-ice and urban riots: Is the natonal police force part of the
solution or part of the problem?.,, in: David Waddington, Fabien Iobard & Mike King (Hg.) , Rioting
inthe UKand.France: AComparative Analysis,Cullompton: Willan,2OOg,l73_lg2; Fabien |obard,

',Die Auistânde in Frankreich. Politisierûngsformen des urbanen Elends.., in: Ellen Bareis &
Thomas Wagner (IIg.), Polirik mit der Armut: Europiiische Sozialpolitik und Wohlfafutproduktion
,von untm', Mtinster: Verlag West|iilisches Dampfboot, 2015, 24O - 260).

Ein europâisches Modell fûr den potizeilichen umgang mit GroBdemonstrationen? 1g1

zunâchst als Einschùchterungwersuch gedacht, der nicht in erster Linie die De-
monstrant*innen treffen, sondernvielmehr eine Art Niemandsland errichten soll,
um NahkÈirrlpfe zu vermeiden.

Die Entstehung der gtobalisierungskritischen Bewegung und
das Modetl der selective încopocîtatîon

In Europa nahm dêr Hooliganismus ab der Mitte der 1980er Iahre (mit der Heysel-
Tragôdie 1985 als Auslôser) einen zentralen stellenwert im polizeilichen umgang
mit GroBveranstaltungen ein. um die Iahrtausendwende verschob sich der Fokus
auf die erstarkenden globalisierungskritischen protestbewegungen, welche zu
zahlreichen ZusammenstôBen zrnrischen Polizei und Demonstrant*imen fiihrten.
Politik und Polizeibehôrden vieler europàischer Làinder sahen sich zwar mit un-
terschiedlichen, aber bezûglich der strategischen Herausforderungen vergleich-
baren versammlungen konfrontert. so kam es, dass die Behôrden vermehrt
Fachwissen und Know-how untereinander austauschten.

Der europâsche Datenaustausch, der zunâchst als Reaktion auf den Hooli-
ganismus seinen Anfang nahm, wurde in einer vom Europâischen Rat im Mai 1997
angenommenen Gemeinsamen Ma8nahme (91339 lIAr) erstmals formalisiert. Aus
der Absicht der Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit ging zunâchst die Einrich-
tung des schengener Informatonssystems (sIS), spâter auch des systems SIRENE
(supplementary Information Request at the National Entry) hervor. Ein auf der
Grundlage einer Konferenz von Sicherheitsexperten 1998 in Brtissel erstellter
Bericht zum ,,Konfliktnanagement" sollte iiber intemationale FuBballspiele
hinaus auch bei Demonstrationen den allgemeinen Informationsaustausch zu
begangenen straftaten oder zu Gefâhrdungen der ôffentliche ordnung verbes-
sern.

Im Juli 2001 forderte der Rat der ]ustiz- und Innenminister die Einrichtung von
Kontaktstellen fiir die Erhebung, Auswertung und den Austausch von Informa-
tionen sowie den Einsatz von spottersT zur ldentifizierung von personen oder
Gruppen, die die ôffentliche ordnung oder sicherheit geftihrden (siehe Gemein-
same Ma8nahme, Artikel 3). Der stândige Informationsaustausch diente der

ffingn .lre wort spoffers, 
"b6luitet 

vo* englischen verb fo spof (beobachten), bezeichnet
auf Fangemeinschaften spezialisierte Polizist*innen, die môgliche Gewalttâter*innen identifi-
zieren, aber auch mit Fans in Kontakt treten und vermitteln sollen. Diese Herangehensweise, d"ie
Ende der 80er ]ahre in England zum umgang mit Hooligans eingefiihrt wurde, hat sich an-
schlie8end in ganz Europaverbreitet und ist heute fester Bestandteil des polizeilichen Vorgehens
bei als,,risikoreich" geltenden Spielen.
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Umsetzung von Reiseverbotsma8nahmen und schuf damit die Grundlage ftir ein
gemeinsames polizeiliches Prâventionsmanagement in Europa. Im Beschluss des

Rates vom 29. April 2004 hei8t es daher, dass Informationen ausgetauscht werden,

,,wenn es emsthafte Grtinde zur Annahme gibt, dass Einzelpersonen versuchen,
in einen Mitgliedstaat zu reisen, um die ôffentliche Ordnung und Sicherheit bei
einer internationalen Veranstaltung zu stôren oder Sûaftaten zu begehen". An
dieser Stelle sollte festgehalten werden, dass auch wenn der Rechtsbegriff der

,,ôffentlichen Ordnung" sehr schwammig ist, eine Grenzschlie3ung fiir ganze

Gruppen von Demonstrant*innen niemals rechtrnii8ig sein kann, da eine solche
Einschriinkung der Bewegungsfteiheit stets auf einer Einzelfallbeurteilung beru-
hen muss. Dies blieb allerdings seit dem Gôteborger Gipfel von 2001 in zahlrei-
chen Fâllen unberûcksichtigt: Grenzen wurden in unrechtmÈi8iger Weise gesperrt

oder ganze Demonstant*innengruppenwurden an den Grenzen abgewiesen - so

z. B. im Dezember 2000 anlâsslich des Gipfels von Nizza, als fast 2.000 ltalie-
ner*innen und 2.000 Spanier*innen an der ftanzôsischen Grenze zuriickgehalten
wurden. Des Weiteren kam es zu zahlreichen Landesverweisen wie 200i in Gô-

teborg, Genua und Brûssel, welche ohne Gerichtsbeschluss durchgefiihrt wurden
und ebenfalls gegen geltendes EU-Recht verstofSen haben.8

Das Umdenken beziiglich Polizeistrategien bei Grosweranstaltungen fand
auch auf anderen Ebenen statt: Im Jahr 2002 verabschiedete das Europâische

Parlament einen Leitfaden, welcher Grundsâtze ftir den polizeilichen Umgang mit
globalisierungskritischen Demonstationen festlegte: den Grundsatz der Ver-

hËiltnismâBigkeit, die vorherige Verhandlung mit den Veranstalter*innen, die
Vereinbarung der Demonstrationsroute im Vorfeld, die Festlegung von Toleranz-

spielrâumen und eine môglichst geringe Sichtbarkeit der Polizeikriifte. Dazu ka-

men eine Reihe von Empfehlungen zur Sicherstellung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten im Bereich der Nachrichtendienste und des Einsatzes

von Ordnungskiiften (Einsatz von Verbindungsbeamt*innen und Ûbermittlung
von Berichten iiber die ,,Risikoanalyse potenzieller Demonstanten und anderer
Gruppen'). Unabhângig vom politischen oder sportlichen Anlass kann die Stra-

tegie fiir den polizeilichen Umgang mit gewalttâtigen Stôrer*innen bei Groswer-

sammlungen in den Mitgtiedstaaten âer Europâischen Union in drei Kernpunkten
zusanmengefasst werden:

Erstens wird die sogenannte selective incapacitatîon praktiziert, die darin
besteht, die Teilnehmer*innen im Voraus zu ùberprtifen, um ,,Risikopersonen"

ffi*, Ruiau, & olivier Fillieule, ,,Formalizing the informal. The EU approach to transnational
protest policing", in: Donatella Dela Porta Abby Peterson & Herbert Reiter (He,), The Policinï of
Transnational hofesf, Aldershot: Ashgate, 2006, 145 - 799,
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frûhzeitig zu identifizieren. Der Informationsaustausch, die Einrichtung von Da-
tenbanken zu geflifulichen personen und solchen, die einem Reiseverbot unter-
liegen, sowie eine abgestufte Zugangskontrolle zum Demonstrationsbereich sol-
len verhindem, dass sich gewaltbereite personen am Einsatzort auftalten
kônnen.

Zweitens die Einschrânkung der Bewegungsfreiheit, welche insbesondere bei
politischen Kundgebungen zut Anwendung kommt. Bei Gipfeltreffen von
staatschefs werden sicherheitszonen errichtet, die in der Regel durch Farben
gekennzeichnet, durch massive vonichtungen (Betonbarrieren, Leitbleche, con-
tainenuiinde usw.) begrenzt und streng kontrolliert sind. schon lânger bekannt ist
das Einkesseln von Demonstrant*innen innerhalb eines abgesperrten Bereichs.
Dies soll in erster Linie verhindern, dass sich diese personen dem eigentlichen
Protestzug anschlief3en. Femer ermôglicht die Einkesselung systematische lden-
titâtskonûollen zum Zwecke der Datenerfassung. Diese Taltik wurde seit Ende
der 1980er Jahre in Deutschland bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen und in
England bei den antikapitalistischen Protestmiirschen in Solidaritât mit den
Kundgebungen in seattle 1999 eingesetzt. spâter kam dieses Mittel immer breit-
flâchiger zum Einsatz. so wurde diese Technik in Gro8britannien und Kanada von
den Polizeibehôrdene so lange gutgehei8en, bis Zweifel daran aufkamen und der
britische chefinspektor der Polizei 2009 schlie8lich erklârte, dass ,,das Einkesseln
zurûckùraltend und nur dann eingesetzt werden sollte, wenn es absolut notwendig
ist".

Nach dem unterscheiden zwischen ,guten" und ,,sch1echten" Teilneh-
mer*innen wird drittens das durch den low profile-Grundsatzlo gekennzeichnete

ftiendly but firm policing angewendet, um keine Ausschreitungen zu provozieren.
Dieselben europâischen Empfehlungen beflirworten aber gleichzeitig den Einsatz
von ,,systematischen sûafrechtlichen Ermittlungen" gegen gewalttâtige personen

und zeigen damit die Kehrseite der Politik der verstâindigung mit den nt zu-
sammenarbeit bereiten veranstalter*innenr die Einbeziehung der strafuerfol-
gungsbehôrden zu resolut repressiven Zwecken. Der paragraf 11.2.2., der auf die
Empfehlungen zu Toleranz und Zusammenarbeit folgt, zielt auf eine Ausweitung
der straftatbestânde, auf schnellsûnôgliche untersuchungshaftbesctùtisse und
auf Ermittlungen, die môglichst schnell zu gerichtlichen Entscheidungen fiihren

9 Commission for the review of pubiic complaints against the RCIttP, Annual Report 2012-2013
[online 2013; konsultiert am 6.3.2o191 https:l/www.crcc-ccetp.gc.ca/pdf/ar-ra12-13-eng.pdf.
10 Ein Ansatz, der irubesondere im sportlichen Kontext fiir den Umgang mit Fans bei gro8en
WettkÈimpfen entwickelt wurde (Otto Adang & Elaine Brown, Policing Footbalt in Europa: Expe-
iences ftom Peer Review Evaluation Teams, Apeldoorn: politieacademie, 2008).
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sollen. Diese zunehmende Einflussnahme strafrechtlicher Belange auf die poli-
zeiarbeit zeigt die Ambivalenz der Sicherheitspolitik auf europiiischer Ebene.

Ein Paradigmenwechsel?

Seit ?010 hat auf europliischer Ebene ein Umdenken stattgefunden, das zu einem
neuen gemeinsamen Paradigma der Polizeiarbeit fiihren kônnte. Es basiert auf
einer umfassenden Neuinterpretation der klassischen Massenpsychologie, die
von britischen und niederlâindischen wissenschaftler*innen mit Erfahrung in der
BeoL achtung von gro8en Menschenansammlungen, insbesondere Sportveran-
staltungen, angesto8en wurde. Das Ergebnis ist ein verânderter Ansatz der Poli-
zeiarbeit, der auf dem sogenannten KFCD-ModelI (lcnowledge, facilitation, com-
munkation, dffirentiation) aufbaut, dessen Hintergrund im Folgenden dargestellt
wird.

Eine neue Massenpsychotogie

Die neue Massenpsychologie, die von Sozialpsycholog*innen - allen voran von
Stephen Reicherll * konzipiert wurde, basiert auf einem experimentellen und
partizipatorischen Beobachtungsansatz. Diese Herangehensweise geht von einem

,,Modell der sozialen Identitât" (ESIM: Elaborated Social ldentity Model of Crowd
Behaiour) aus, in welchem die soziale Identitàt durch die Beziehungen nrtrischen
Gruppen konstruiert wird. Das Modell verbindet Erklârungsansâtze, die auf das
Indiliduum fokussieren mit solchen, die die Gruppe ins Zentrum setzen. Diese
beiden Ebenen sind in den unterschiedlichen Identitâten verankert, welche ih-
rerseits mit den feweiligen sozialen Zugehôrigkeiten zusammenhiingen. Men-
schen handeln dann als Mitglieder einer Gruppe, wenn eine weitere Gruppe - real
oder symbolisch - priisent ist. In einem solchen Fall drûcken die Menschen ihre

ffipn.o o. Reicher, ,st Paul's: a study on the limits of crowd behavior", in; European Joumal
of Social Psychology 14 (1984)z 1-21; ders., ,,Crowd behaviour as social action", in: ]ohn Tumer,
Michael Hogg, Penelope Oakes, Stephen Reicher & Margaret Wetherell (Hg,), Reiliscovering the

SocialGroup, A Self-CategorizationTheory, New York Basil Blackwell,1987,171-202: ders., ,The
battle ofWestrninster: developing the social identity model ofcrowd behaviour in order to explain
the injtiation and development of collective confli ct" , in. European Journal of Socîal Psychology 26

(1996):115-134; ders. et al., ,,An integrated approach to crowd psychology and public order
policieg", tnt Policing: An IntemationalJoumal of Police Strategies &Management2T (2004):558-

572.
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Gruppenzugehôrigkeit aus, indem sie jene Merkmale und Normen demonstrieren,
die sie am deutlichsten von den Mitgliedern der anderen Gruppe unterscheiden.
Ist hingegen.keine andere Gruppe pràsent, richten sich die menschlichen Bezie-
hungen stârker an interindividuellen Verhâltnissen aus. Die Individuen stellen
dann jene Merkmale heraus, die sie von den anderen Individuen der eigenen
Gruppe unterscheiden.

Auch Demonstrationen kônnen aus diesem Blickwinkel untersucht werden.
Die Dynamik einer Demonstration hiingt zunâchst davpn ab, welche sichtbarkeit
die mobilisierten Gruppenzugehôrigkeiten im ôffentlichen Raum erlangen. Be-
reits der Aufruf zur Demonstration trâgt zur Gruppenbildung bei, indem er d.ie
zum Protest aufrufenden Gruppen und die von ihnen geltend gemachten Forde-
rungen heraussteicht. Der Verlauf der Demonstration hÊingt dann von den Be-
ziehungen zwischen den Gruppen vor ort ab. wenn schilder, Fahnen oder slogans
einheitlich sind und gegen einen klaren Gegner gerichtet sind, wachsen der zu-
sammenhalt der Gruppe und damit die Identifikation ihrer Mitglieder. Dies wie-
derum ermôglicht ein entschlosseneres Vorgehen gegen dievom Gegnerbesetzten
Râume. In derartigen situationen konnte das Entstehen von Ausschreitungen und
ZusammenstôBen beobachten werden - dies insbesondere mit der polizei, deren
Prâsenz den Zusammenhalt unter den Demonsûant*innen noch verstârkte. wer-
den die symbole und Parolen iedoch heterogener, so bekommt die Geschlos-
senheit Risse und die Demonstrant*innen mûssen ihre Identitât neu definieren,
indem sie sich bestimmten anwesenden Gruppierungen zuordnen, Dies fùihrt zu
spannungen unter den Demonstratonsteilnehmer*innen, die den Zusammenhalt
der versammlung schwâchen und in einigen Fàillen zu Auseinandersetzungen
arischen den Teilnehmer*innen fiihren kônnen. Im Extremfall - wenn eine De-
monstration nur eine Ansammlung heterogener Einheiten ist - lôst sich die Ge-
meinschaft giinzlich auf. Die Teilnehmer*innen orientieren sich dann nur noch an
interindividuellen Beziehungen innerhalb kleiner, zersplitterter untergruppen.
Anhand dieses Modells lâsst sich besser verstehen, weshalb einige vermeintlich
friedliche Demonsûationen in kollektive Gewaltaktionen umschlagen, wiihrend
andere vermeintlich aggressive Demonstrationen auch ohne ZusammenstôBe
verlaufen kônnen.

Diese neue Massenpsychologie lâsst mehrere Sctrlussfolgerungen zur Eine
undifferenzierte Gewaltanwendung durch die Polizei wâihrend einer Demonsûa-
tion kann die Dynamik des Ereignisses negativ beeinflussen und die ôffentliche
ordnung zusâtzlich gefiihrden. Damit sich Demonstrant*innen ohne bôswilligen
Absichten nicht mit den gewalttâtigen Demonstrant*innen solidarisieren, ist es

deshalb notwendig, ieglichen undifferenzierten Einsatz von Gewaltmitteln durch
die Polizei zu vermeiden.
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AuBerdem muss die Polizei versuchen, ihren Einsâtzen in der ôffentlichen
Wahrnehmung Legitimitât zu verschaffen. Dazu stehen ihr verschiedene Mittel
zur Verfiigung: die Erleichterung ftiedlicher Verhaltensweisen (durch Information
und stËindigen Austausch), die Fôrderung des Dialogs und der Kommunikation
mit den Demonstrant*innen, die Vermeidung jeglicher undifferenzierter repres-

siven Handlung sowie eine graduelle und selektive Gewaltanwendung.

Auf dieser Grundlage wurde zwischen August 2010 und Juli 2013 ein gôBeres

europâisches Projekt namens GODIAC12 durchgefiihrt. Das Projekt, welches auf
eine Initiative der Swedish SpecialPolice Tactics (SPT) zuriickging, hatte ntmZiel
mitte=s Beobachtungen und Untersuchungen diverser Polizeieinsâtze in Europa

eine einheitliche Polizeidokûin mit spezifischen Grundprinzipien und Taktiken

zu erarbeiten. Die Grundziige des Projekts finden sich auch in dem in Deutschland

angewandten Deeskalationsansatz, im System der Dialogbeamten in Schweden,

der etent police in Diinemark, der peace units in den Niederlanden oder in den

Iiaison fficers in GroBbritannien wieder. Eine Konferenz der Europiiischen Poli
zeiakademie (EPA) von 2006 hob den Nutzen dieses neuen Ansatzes ftir Mas-

senereignisse und seine Bedeutung fiir die Reform der Polizeiarbeit hervor. Sei-

nen eigentlichen Durchbruch erlebte dieser Ansatz iedoch erst 2008 mit der

Verôffentlichung des Artikels Maintenance of law and ord,er through lcnowledge-

based police workvon Reicher, Stott, Adang et al.a in schwedischer Sprache. Die

im Artikel zusammengefassten Empfehiungen fanden Eingang in die Entwicklung
der Special Police Tactics (SPT) in Schwedenla undwurden auch in den Leitfaden

Keeping the Peace der britischen Vereinigung der Polizeichefs sowie in den oben

berei:s genannten europâischen Leitfaden integriert.* All dies waren Schritte zur

Etablierung des KFCD-Modells in Europa, dessen Grundztige im Folgenden er-

lâutert werden sollen.

12 GODIAC ist die Abkiirzung fw Good Practice for Dialogue and Communication as Strategic

hinciples for Policing Political Manifestations in Europe. Schweden, Dânemark, Gro8brita:rnien,

Deutschland, Spanien, Porhrgal, Zypem,'Ôsteneich, Slowakei, Ungam, Rumânien und die Nie'

derlar:de nahmen an der Studie teil.
13 Reicher et aI., ,,An integated approach to crowd psychology".

14 Cl-frord Stott , Crowd Prychology and Publîc Order Policing: An Overview of Scientific Theory and

Evidence, Liverpool: University of Liverpool, 2009.

15 Cc,uncil of the European Uttjon, Handbook for Police and Seanrity Authoities Conceming

Coopæahon at M@or Events with an Intemational Dimension,1O589l7lO7 REV1 [online am 4. ]uli
2002 konsultiert am 5. Miilz 20191 http://www.statewatch.org/news/2007ju1/eu-police-public-or

der- security-handbook-fi nal.pdf.
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Die Grundzûge des KFCD-Modetts (/<nowl edge, facîlitotion,
com m u n i cotio n, d ifferentioti o n)

Knowledge: Reicher und seine Kollegenl6 betonen die Bedeutung der Informati-

onsbeschaffung zu môglichen gewalttâtigen Stôrer*innen. Es geht nicht nur
darum zu verstehen, unter welchen Bedingungen ,,die Gewaltanwendung einer
Minderheit zu einer kollektiven Gewaltanwendung ftihrt (oder nicht)"17, sondem

auch darum, dass sich die Polizei im Vorfeld und wiihrend einer Demonstration

ûber die sozialen Identitâten der teilnehmenden Individuen und Gruppen infor-

mieren muss: ,,values, standatds, aims and goals, their sense of what is right and
proper, their stereotypes and expectations of other groups, their history of inter-

action with these groups and anything (dates, places, objects, forms of action)
which has particular symbolic significance"l8. Dies mag selbstverstândlich er-

scheinen, aber die Erfahrung zeigt, dass oftmals stereotype Vorstellungen, Un-

kenntnis und Gerûchte an die Stelle polizeilicher Informationen beten. Die eu-

ropâische Polizeiliteratur ùber die Black Blocks oder ûber die von der CIRCA

(Clandestine Insurgent Rebel Ctovrn Army) ùxchgefiihrten Aktionen liefert dafiir
gute Beispiele.

Facilitation: Durch die facilitation sollen alle zur Verfiigung stehende Mittel
eingesetzt werden, um friedlichen Gruppen von Demonstrant*innen die Mei-

nungsâu8erung zu ermôglichen. Dazu muss die Polizei in der Lage sein, die Ziele

der Demonstrant*innen zu erfassen. Anschlie8end muss sie sicherstellen, dass in
einem stiindigen Dialog mit den Demonstant*innen geeignete Lôsungen ftir die

DurchJlihrung der Polizeima8nahmen gefunden werden: ,,The police will not only
avoid violence ftom these participants, they will also gain their cooperation in
dealing with the minority of others."le Die facilitation muss in allen Phasen des

Polizeieinsatzes erfolgen. Das bedeutet, dass die Polizei gerade auch in dskanten

Situationen versuchen muss, dem ftiedlichen Teil der Menge die Meinungsâu-

Berung zu ermôglichen. Wenn ihr das gelingt, wird die Mehrheit der Demon-

strant*innen wahrscheinlich ,,not react to the police as something which impedes

them but rather as something which enables them."2o

16 Stephen D. Reicher, Clifford Stptt, John Drury, Otto Adang, Paûick Cronin & Andrew Living'

stone, ,,Knowledge-based public oider policing: Principles and practice policing" , inl. Policing: A

loumal of Policy and hactice 1, 4 QoOT)r 403- 475.

L7 8bd.,409.
18 Reicher et al., ,,An integrated approach to crowd psychology and public order policing", 566'

19 Reicher et al,, ,,Ihowledge-based public order policing: Principles and practice policing", 409-

20 Ebd.,410.
I

t
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Communication.. Der Begriff der communication bezieht sich darauf, was
kommuniziert wird, aber auch wie und mit wem kommuniziert wird. In der Vor-
bereitungsphase einer Demonstraton sollten Gesprâche zwischen den beteiligten
Parteien stattfinden. Dabei soll es um die Ziele der Organisator*innen gehen und
darum, wie die Polizei zu deren Verwirklichung beiûagen kann. Die getroffenen
Vereinbarungen sollten verôffentlicht werden. Dies ist eine wesentliche Verân-

derung gegeni.iber der frtiheren Verhandlungspraxis zwischen Demonstrations-
organisator*innen und Polizeibehôrden. W?ihrend der Veranstaltung ist die
Kommunikation direkter: Sie kann von Angesicht zu Angesicht erfolgen oder
mittels Lautsprechem, Megaphonen oder gro8er LED-Bildschirme. Die Kommu-
nikation ist entscheidend, um das polizeiliche Handeln transparent zu machen
und damit jene Unsicherheit zu verrneiden, welche ,,provides a space in which
those drawing on historical distrust of the police can gain influence."2l Dies gilt
insbesondere in potenziell konflikttrâchtigen Situatonen. Reicher und seiné
Kollggen weisen darauf hin, dass nicht nur wichtig ist, was, sondern auch wie
kommuniziert wird. Vorzugsweise sollte die Polizei mit ,,people who are tusted
and respected by the groups within the crowd"z kommunizieren. Unter diesem

Gesichtspunkt ist es besonders wichtig, ùber community mediators zu verfiigen,
die proaktiv vorgehen und ,,available to communicate at points of incipient
violence" sind.

Differentiation.' Demonsûant*innen, welche ein Problem darstellen, mûssen

individuell angegangenwerden. Sie sollen so behandeltwerden, dass die anderen
Teilnehmer*innen davon unbehelligt bleiben. Eine zùgige und dynamische Vor-
gehensweise gegen Personen, die als Stôrer*innen auffteten, soll iede Gefahr ei
ner Eskalationvonvornherein abwehren. Diese Differenzierung erfordert, dass die
Polizei mit den unterschiedlichen Identitâten der einzelnen Teilnehmer*inneq
deren Verhalten und deren ûblichen Reaktionenvertraut ist. Aufdieser Grundlage
plâdieren Reicher und seine Kollegen fiir eine differenzierte Behandlung: ,,It is
precisely in order to stop the violence of the few that one must be permissive

towards the many."æ Die Polizei muss sich so verhalten, dass sich die Mehrheit
der Demonstrant*innen von Randalierer*innen und môglichen Unruhestif-
ter*innen distanziert. Die Autoren empfehlen daher, situationsabhËingige Takti-
ken zur Differenzierung zu entwickeln. Dieser Ansatz mûsse ,,into every tactical or
stategic decision, into ûainin& planning, equipping, briefing and operating in
crowds"za einbezogen werden.

ffio.oro.
22 Reicher et al., ,,An integrated approach to crowd psychology and public order policing", 566.

23 Ebd., s68.

24 F,bd.,569.
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Verfahren zur Vorbereitung und Durchfûhrung von
polizeitichen MaBnahmen

Wie aus den oben genannten Punkten ersichtlich wird, formuliert das KFCD-
Modell umfangreiche Vorgaben. Es beschrânkt sich aber gleichzeitig auf allge-
meine Grundsâtze, deren Umsetzung im Einsatzfall zu beurteilen ist. Viele der
Empfehlungen entsprechen dem gesunden Menschenverstand und gehôren be-
reits zum Repertoire klassischer Polizeiarbeit. Das Modell geht aber weiter und
fordert eine grundsâtzliche Verânderung des polizeilichen Berufsethos.Æ Ein
solch grundlegender Wandel vollzieht sich nicht von allein, sondern erfordert
eine - je nach Land mehr od.er weniger tiefgreifende - Reform der Aus- und
Weiterbildung.

Im Unterschied zw ùblichen Praxis sollen die Informationen, die durch po-
lizeiliche AufklËirungsarbeit im Vorfeldvon Demonstrationen zusammengetragen
werden, nicht nur den fiir den Einsatz verantwortlichen Fùhrungskrâften der
Polizei zur Verfiigung stehen, sondern auch an die im Einsatz stehenden Poliz-

eibeamt*innen weitergegeben werden. Ein môgliches Mittel dazu sind Informa-
tionsbroschûren, in denen die Erwartungen an die bevorstehende Demonstraton;
ihre Ziele, Forderungen und ihr Modus operandi erlàutert werden. Dieser Aspekt
der Infonnation ist umso wichtiger, wenn viele verschiedene Polizeikrâfte (un-

terschiedliche Einheiten, aber auch Einheiten aus verschiedenen Regionen im
Falle von Verstiirkungen) beteiligt sind.

So ûeten beispielsweise in Deutschland bei Gleisblockaden gegen die CAS-

T0R-Transporte nach Gorleben die fiir die Vorbereitung des Polizeieinsatzes ver-

antwortlichen Konfliktmanager*innen (KM) mit den organisierenden Gruppen in
Kontakt und halten regebniif3ige Treffen mit den betroffenen Polizeichefs ab, um
diese tiber die Absichten und die Stimmungslage der Demonstrant*innm auf dem

Laufendert zu halten. Die roten Linien, die nicht riberscfuitten werden diirfen
(2,8. das Entfemen von Schotter unter den Gleisen zur Verhinderung des Zug-

verkehrs), und die daraus resultierenden Folgen werden klar und deutlich kom-
muniziert. 2010 haben die KM ersûnals eine Broschûre zur Einsatzfiihrung fiir die

25 Der Begriffbezieht sich hier auf,,die Existenz eines sozialen Umfelds, das strukturell kon-

stituiert und historisch gewachsen ist, so dass es sich um einen Ort der Sozialisation handelt, der

durch Beziehungen, Erfahrungen und durch das Lemen die Verinnerlichung von Normen,Werten

und ethischen Prinzipien fiirdert, mit denen ein bestimmtes Verhâlûris zur Welt trergestellt wer-

den kann, insbesondere durch die Zuordnung, was ,gut', ,gerecht' und ,normal' ist." (Bemard

Fusulier, ,,Le concept d'ethos. De ses usages classiques à un usage renouvelél', 'tn: Recherches

sociologiques et anthropologiques 42,1 (2011) lonline am 29. September 2011, konsultiert am 6. 3.

20191 http://rsa.revues.o19/661).
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beteiligten Polizeibeamt*innen herausgegeben, die den Hintergrund der De-
monstraton, ihre Ziele, die zu erwartenden Aktionen und die nicht zu ûber-
schreitenden roten Linien erklârt. Die niedersâchsische Polizei ihrerseits hat eine
Website mit einem Diskussionsforum eingerichtet, um mit den Demonstrànt*in-
nen in Dialog zu treten. Am Tag der Veranstaltung waren dann 50 Polizist*innen
in acht Informationseinheiten mit Lautsprechern im Einsatz, um den Kontakt zu
den Demonstrant*innen und den Informationsfluss vor Ort stândig auftechtzu-
erhalten. Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass Informationen entlang der ge-

samten Befehlskette permanent ausgetauscht wurden.
Eine zweite Folge der immer stârkeren Verbreitung des KFCD-Modells besteht

darin, dass in den letzten |ahren zahlreiche sogenannte dialog units eingerichtet
wurden, die wâihrend der gesamten Veranstaltung den Kontakt zu den Demon-

stmnt*innen aufrechterhalten kônnen. Ziel dieser Dialogeinheiten ist es, einen
Verhandlungskanal mit den Demonstrant*innen vor Ort aufrechtzuerhalten, In-
formationen tiber bestmmte Ma8nahmen und spontan - gegebenenfalls nach
Absprache - zu treffende taktische Entscheidungen weitergeben zu kônnen und
in festgefahrenen.Situationen punktuell einzugreifen, um zur Beilegung eines

Streits adschen Demonstrant*innen beizutragen. Die dafiir verwendeten Begriffe
variieren (dialos units, police liaison, tactical communication, conflict manqge-

menf), aber das Konzept ist jeweils das gleiche. Dabei besteht stets die Gefahr,

dass die Einrichtung von speziellen Dialogeinheiten den tibrigen Polizeikriiften
als Yonvand dienen kann, sich nicht mehr selbst um diesen Dialog zu bemtihen.
Auch besteht die Schwierigkeit, dass ein Dialog eine Zusammenarbeit voraus-

setzt, die bei vielen Demonstrationen nicht selbstverstândlich ist, weil es ent-

weder keine Anfiihrer*innen oder Organisator*innen gibt (wie bei den vielen
Demonstrationenvon Gymnasiast*innen oder Student*innen in Frankreich), oder
weil die Demonstrant*innen jeden Dialog verweigern.

In Deutschlnnd ist das System der Dialogeinheiten (,,taktische Kommunika-
tionj', taKom) sicherlich am weitesten entwickelt.2s Diese werden sowohl bei
politischen GroBdemonstrationen als auch bei fuf3ballspielen eingesetzt. Nach

den gewalttâtigen Grof3demonstratonen Ende der 90er Jahre in Berlin und Hes-

sen wurde die Kommunikation ùber Dialogeinheiten ausgebaut. Mittels dieser
Einheiten sollten Demonstrant*innen die Handlungen der Polizei besser einord-
nen kônnen und friedliche Demonstrant*innen sollten dazu gebracht werden,
bezûglich der zu treffenden polizeilichen Ma8nahmen dieselbe Haltung zu teilen

26 2OO9 fand die erste taKom-Konferenz in Hessen statt. Die dritte Konferenz fand 2012 in Nie-
dersachsen statt und bot Polizeivertreter*innen aus Polen, Tschechien, Gro8britannien und Un-

gam die Gelegenheit, sich tiber ihre Erfahrungen in der taktischen Kommunikation auszutau-

schen,
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wie die Polizei. Letztlich sollte die Legitimitât der polizeilichen Entscheide - d. h.
gewisse Aktionen zu unterstiitzen und andere zu verbieten - allgemein gesteigert
werden.z7 Zpr Ausrûstung der Polizei gehôren in diesem Zusammenhang mit
Lautsprechern ausgestattete Fahrzeuge. Sie wurden erstmals bei einer Demon-
stration von Rechtsexftemen in Hessen eingesetzt und werden seitdem erfolgreich
genutzt.2s

Zental fiir den Einsatz der dialogunifs ist die Schulungvon Polizeieinheiten,
insbesondere um sie fiir die Risiken, die sie eingehen, zu sensibilisieren und ih-
nen die notwendigen anaiytischen Methoden an die Hand zu geben, um sich im
Falle einer gewaltsamen Eskalation zurûckziehen zu kônnen. Eine Dialogeinheit
besteht in der Regel aus drei Personen: einem/r Sprecher*in, einem/r Funker*in
und einem/r Personenschûtzer*in. Letztere*r muss die Situation beurteilen und
einen Abbruch veranlassen, wenn eine Bedrohung oder ein Risiko ftir die Einheit
festgestellt wird. Erfahrungen mit Dialogeinheiten hat auch die Polizei in Dâne-
mark mit den MIK (mobile taktische Einheiten) und in Schweden mit den SPT

(special police tactics) gemacht, die nach den Ereignissen 2001 in Gôteborg und
der vom ehemaligen Premierministers Ingvar Carlsson geleiteten Untersu-
chungskommission eingerichtet worden sind.

In Spanien wurde 2011 eine Vermittlungsstelle mit zehn in Psychologie oder
Soziologie ausgebildeten Polizist*innen fiir alle Fragen der ôffentlichen Ordnung
nach dem schwedischen Modell der dialog police eingerichtet. Diese Stelle wurde
nach der am 27. Mai 2011erfolgten undvielfachverurteilten EvakuierungderPlaça
de Catalunyain Barcelona geschaffen. Seit ihrer Griindung ist die Zahl der Vorflille
bei Demonstrationen kontinuierlich zuriickgegangen (um n:rird 7O% zwischen
2O11 und 2014). Bemerkenswert ist auch, dass es 2013 ûotz der Zunahme an De-

monstrationen, die sich insbesondere gegen die Sparma8nahmen richteten (al-

lein in l(atalonien fanden 4.00O Demonstrationen innerhalb nur eines ]ahres
statt), keine schwerwiegenden VorfâIle oder Verletzte bei Potizeieinsâtzen gab.

Auch im Bereich der Intewentionstechniken und -taktiken hat das KFCD-

Modell eine Reihe von Auswirkungen gehabft Erstens werden die Interventionen
mit Augenmerk ftir das richtige Timing auf die Entwicklung der Situation abge-

stimmt. Zweitens wird auf geschlossene Befehlsketten und auf einen ununter-
brochenen Informationsfluss in beide Richtungen der Hierarchie geachtet, wel-

il*"," Neutzls & Carsten sctrènk, ,,Einsatzbezogene ôffentlichkeitsarbeit: Taktische Kom-

munilation: Ein bewâhrtes Konzept der hessischen Polizei", in: Deutscftes Polizeiblatt 4 (2OO7)l

10 - 16.

28 Malte Neutzle4 Taktische Lautsprechertrupps als Instrument zur gezieltenVerhaltensiinderung

und -steuerung bei iler Bo,viiltigung von Einsatzlagen, Seminarabschlussarbeit, PolizeiFiih-
rungsakademie, Miinster, 2004.
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cher priizise Kenntnisse iiber die konkreten situationen vor ort ermôglichen soll.
Drittens werden mobile und schnelle Einheiten gebildet, die auf eine bestimmte
Aufgabe speziaiisiert sind. Dies erfordert eine Umstrukturierung der polizeikriifte
in kleine, autonome Einheiten, die gezielt und differenziert operieren kônnen.
Viertens wird eine breite Palette von sehr unterschiedlichen und im Idealfall an
jede Situation angepassten Mitteln bereitgehalten.

5ch lussfolgerungen

Heutige strategien zum umgang mit stôrungen der ôffentlichen ordnung unter-
scheiden sichvon dem friiheren Modell der ,,Gewalteskalation., das ab den 1970er
Iahren den umgang mit protestbew€gungen bestmmte und das den Demon-
stran:*innen von vomherein Ungesetzlichkeit unterstellte. Damals beschrËinkte
sich die Reaktion der Polizei auf uberwachung und Agieren aus der Distanz bzw.
auf eine ,,Front gegen Front"-strategie. Als in den Lggoer und 1990er Iahren De-
monstrationen und ôffentliche proteste immer hâufiger und normaler wurden,
griff die Polizei auf eine neue Methode; die der verhandlungsfiihrung zurùck.
Nach diesem Modell sollte die Demonstration von d.er polizei und den Demon-
strant*innen gemeinsam gesteuert werden, um durch einen besseren Dialog im
vorfeid das Risiko von Konflikten und Ausschreitungen zu verringern. Ende der
90er Jahre und insbesondere nach dem 11. september 2001 entwickelte sich
parallel dazu der Ansatz der selective incapacitatîon, bei der - wie bei der Ter-
rorisrnusbekâmpfung - Personen, die ein Risiko fïir die ôffentliche ordnung oder
sicherheit darstellen kônnten, der Zugang zum Demonstrationsbereich verwehrt
wird. Dieser Ansatz erfordert Aufkliirungsarbeit und die Erstellung von Daten-
banken ûber Risikopersonen und umfasst sowohl Ma8nahmen wie platzvenveise
oder Ausreiseverbote als auch Zugangskonûollen in gestaffelten Zonen. Durch die
râumliche Aufteilung und die Festlegung der fiir die veranstaltung zugiinglichen
oder vorbehaltenen Bereiche sowie von ,,roten sicherheitszonen. mit Zugangs-
verbot ftir Demonstrant*innen - das hei3t durch eine bessere Kontrolle des Ter-
rains - wollen die Behôrden auch protestzûge besser steuem kônnen.

Die neuen Techniken verhinderten allerdings nicht neuerliche Ausschrei-
tungen, stra8enschlachten und Krawalle. Allen Neuerungen anm Trotz trugen
solche Ereignisse durchaus auch zur Fortsetzung der Tradition der Konfrontation
bei, welche typisch fiir die 196oer und 197oer Iahre war. Man kann in diesem
Zusammenhang in der Tat von ,,Traditiort'' sprechen, denn die Ausschreitungen
der fnihen 2000er Iahre scheinen einem festgelegten Ritual zu folgen: Nach ei
nem auslôsenden Ereignis, meist einer polizeiaktion, suchen die Demon-
strant-innen die Konfrontation mit den polizeikrâften (Frankreich 2005) oder
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weiten ihren Aktionsradius aus, um weitere Zerstôrungen anzurichten und ins-
besondere zu plûndern (London 2011). Die strategie der polizei d"ient in diesen
Fâllen vor allem dazu, eine Ausbreitung auf andere Teile der stadt zu verhindern.
Diese strategie wird durch stâdtebauliche prâventionsma8nahmen flankiert, die
bei Bedarf ein besseres Eingreifen der polizei ermôglichen. Eine effektivere
strafverfolgungspolitik, die darauf abzielt, personen, die vor Gericht gestellt
werden sollen, aus der Menge herauszufiltem, gehôrt ebenfalls zu dieser poli-
zeistrategie. Auch langfristige Aufklârung sowie permanente Kontakte in stadt-
gebieten, in dmen es zu unruhen kommen kônnte, werden angesûebt. Dies ge-

lingt in einigen Lâindem wie beispielsweise in Deutschland.2e In anderen
Lândem, wie etwa Frankreich, waren diese Bestrebungen allerdings eher erfolg-
los.InFrankreichwar durch die aufgestaute feindselige Haltung der Bevôlkerung
gegenûber der Polizei, durch die Ktrzung der Mittel fiir Sozialarbeiter*innen und
durch die Abschaffung der bûrger*innennahen polizeiarbeit eine Mauer der ge-
genseitigen lgnoranz nvischen Polizei und potenziellen Stôrer*innen entstanden.

Das Handlungsrepertoire der Polizei zur verhinderung kollektiver Gewalt
wird immer ausgefeilter und durch die ûbernahme gemeinsamer standards bis zu
einem gewissen Grad auch ,,europdischer". Es bleibt aber stark von der Art des
Protests und der jeweiligen nationalen Polizeiarbeit abhângig. Modelle der ver-
handlungsf[ihrung sto8en zu den alten Methoden hinzu, ersetzen diese aber
nicht. Die Militarisierung der Polizei, verstanden als der ambivalente versuch
einer verschârften Kommandogewalt und einer Disziplinierung und verstÈirkung
des Angriffs- und Verteidigungsarsenals, ist in den letzten ]ahrzehntenvor allem
infolge hâufiger Stra8enschlachten weiter vorangeschritten (insbesondere durch
die Entstehung von Einheiten wie der riot police, den SWAT, den Einsatzkompa-
nien, Uteq us,w. und ihrer wachsenden Ausnistung). Ein umfangreiches Hand-
lungsrepertoire steht der Polizei also zur verfi.igung, um auf die unzâhligen For-
men und Akteure des Protests zu reagieren. Hier erhiilt die Frage nach dem
polizeilichen Vorgehen in sifu ihren eigentlichen sinn. vor dem Hintergrund der
immer vielfËiltigeren und komplexeren Modelle des Umgangs mit Gro8veran-
staltungen mûssen die verantwortlichen Polizeiorgane in der Lage sein, ver-
schiedene verlâufe zu antizipieren und sich durch Aufkliirungsarbeit und der
situation angepasste vorkehrungen so vorzubereiten, dass sie im Einsatz auf das
richtige Handlungsrepertoire zuriickgreifen. Die Polizei muss aber auch ûber eine
Anpassungsfâhigkeit verfiigen, welche es ihr ermôglicht, die Hiirte den konketen

;;ffi Hunold und Maillard in diesem Band sowie Tim Lukas & Iérémie Gauthier, ,,warum
kontrolliert die Polizei (nicht)? Unterschiede im Handlungsrepertoire deutscher und franzôsischer
Polizisten", in: Soâale hobleme 2, 22 QOll): 174 - 2O6.
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umstlinden und der ieweiligen Dynamik einer GroBveranstaltung entsprechend
abzustufen. wie der Ehrenprâfekt Dominique Bur bei seiner Anhôrung vor dem
untersuchungsausschuss des ftanzôsischen parlaments nach der Tragôdie von
sivens erkliirte, sind ,,Einsatzlagen selten eindeutig oder einfach. Die Aufrecht-
erhaltung der ôffentlichen ordnung ist keine theoretische situation.,, Diese
Aussage beschreibt die Wechselhaftigkeit und Ambivaienz der polizeiarbeit bei
Massenveranstaltungen - zwischen Aufrechterhaltung der ôffentlichen ordnung
einerseits und Achtung der Rechte und Grundfreiheiten andererseits. sie zeigt
dadurch, dass der Gegenstand dieser untersuchung besonders relevant und ein
Indikator fiir den Grad der Demokratie in unseren heutigen politschen systemen
ist.
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Einleitung:
Die râumlichen Dimensionen stâdtischer
Gewalt

wem gehôrt die stadt? lautet der deutsche Titel eines us-amerikanischen
Gangsterfilms aus dem lahr 1936, in dem Edward G. Robinson einen undercover-
Cop und Humphrey Bogart einen ausgekochten Gangster spielt. Schauplatz des
Dramas ist New York Die dortige Polizei muss zusehen, wie das Geschâftsleben
der Metropole zusehends unter die Kontolle des Gangsterbosses Al Iftuger
kommt. um der Lage wieder Herr zu werden, schleust die obrigkeit den polizisten

]ohnny Blake in die Unterwelt ein, dem es Schritt fiir Schritt gelingt, die ent-
scheidenden Beweise zu sammeln und den Sumpf des Verbrechens trockenzu-
legen. Blakes Weg ist blutig, auch Al Kruger ereilt eine Kugel, sodass der Under-
cover-Polizist an seine Stelle rûcken kann. Von dieser Position aus erkennt er,
dass scheinbare Ehrenmiinner der Stadt - ein Bankdirektot ein Poiitikeç ein
Geschâfumann - die Drahtzieher dunkler GeschÊifte sind.

Der Film zeigt, im Genre des Gangsterdramas, den gewaltsamen Kampf um
den stâdtischen Raurn, seine Ressourcen und Infrastrukturen. Gewalt - in Form
von Faustschlâgen und grôBerer Mengen blauer Bohnen - ist in diesem Kontext,
in dem das Biirgerliche Gesetzbuch gegen die Gesetze der Unterwelt steht, die
einzig wirkungwolle Handlungsressource. Der Polizist muss letztlich wie ein
Gangster agieren, um den Ganoven das Handwerk zu legen. Akteure sind jedoch

nicht nur die harten Mânner auf beiden Seiten, sondem auch die Stadt selber,
die der Fikn eindrucksvoll in Szene setzt: die beleuchtete Skyline, die nâchtlichen
Stra8en und verschwiegenen Gassen, die eleganten llterieurs teurer Restaurants,

die Parks, Bûroetagen, Keller und Hintezimmer. All diese Schauplâtze zeigen

nicht nur, um welche Ressourcen gekâimpft wird, sondem stecken auch den
IGmpfplatz ab: Hauptquartiere, Verstecke und Hinterhalte, Aufrnarsch- und
Schlachtfelder, Grenzen, Reviere und Territorien, iiber deren Beherrschung Re-

volverschiisse, meist abgefeuert aus nâchster N2ihe mit angelegtem Arm, die
Entscheidung bringen: Wem gehôrt die Stadt? Am Ende vemmnden sich Blake
und sein ârgster Gegenspieler bei einem Schusswechsel gegenseitig; der Polizist
kann - bevor er in der dramatischen Schlussszene seiner Verletzung erliegt -
noch die Schurken ihrer gerechten Strafe zufiihren. Ein Menschenleben ist der
Preis ftir den Sieg des Guten - oder ist der Tod des Helden die Sûhne daJtir, dass er
sich mit dem Bôsen gemein gemacht hat?
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