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VII. Zusammenfassung 

1 . Ziel der Gruppen- oder Sammelklage 

Wesentliches Ziel einer Gruppen- oder Sammelklage 
muss die konzentrierte, zügige und flächendeckende A b 
handlung eines Massenschadensfalles und seines k o m 
pletten Prozessstoffes sein. In Europa fehlt es bislang an 
einem allgemeinen Grundverständnis für die N o t w e n 
digkeit einer umfassenden Gruppen- oder Sammelklage 
bezogen auf alle Rechtsbereiche. Derzeit sperren sich 
viele Länder und Lobbyisten in der Industrie gegen die 
Einführung eines solchen prozessualen Instrumentari
ums, weil befürchtet w i r d , dass eine Sammelklage einer 
Vielzahl ausufernder Mill iardenklagen den Nährboden 
bereitet. Das Gegenteil dürfte der Fall sein: für die Be
klagten besteht die Möglichkeit, sich mi t der Thematik 
des Falles zentral zu beschäftigen ohne an vielen Ge
richtsstandorten vor Gericht gezerrt zu werden. Des 
Weiteren hat die Sammel- oder Gruppenklage den 
Charme, dass durch ein einziges zentralisiertes Verfah
ren Rechtsfrieden hergesteUt werden kann. 

2. Die Fälle V W und Telekom als Paradebeispiele miss-
lungener Klagestrukturen i n Deutschland 

Der Fall V W zeigt einmal mehr, wie wesentlich die 
Einführung einer Gruppen- oder Sammelklage ist, bei 
der hunderttausende von Geschädigten sowohl i m K o n 
sumenten- als auch Investmentbereich betroffen sind. 

M i t den herkömmlichen i n Deutschland bekannten pro
zessualen Werkzeugen wie beispielsweise der subjekti
ven Klagehäufung kann einem solchen Fall nicht mehr 
wirksam begegnet Werden. Die Einreichung von Einzel
klagen würde bereits das Rechtssystem zum Erliegen 
bringen. 

I m Fall Telekom waren über 900 Klägerkanzleien mi t 
der Einreichung von über 17.000 Einzelklagen beschäf
t igt . Erst dann reagierte der Gesetzgeber i m Bereich des 
Kapitalmarktrechts und führte das m i t starken Mängeln 
behaftetete K a p M u G ein. Ein umfassendes prozessuales 
Werkzeug zur Bewältigung einer Masse von Geschädig
ten wurde jedoch nicht geschaffen. N u n steht mi t der 
geplanten Verbraucherverbandsklage des Bundesjustiz
ministeriums nur ein weiterer Versuch an, Massenscha
densfälle für Deutschland zu bewältigen. Auch dieses 
Gesetz dürfte in der Praxis wieder scheitern, wei l es nur 
fragmentarisch ausgeprägt ist und lediglich Verbänden 
die Möglichkeit zur Sammelklage bieten soll. Auch w i r d 
nicht an den Grundfesten des Systems, nämlich der A n 
wendung des in Europa beheimateten O p t - i n System, 
gerüttelt. Gerade dort aber ist die wesentliche Stell
schraube zur Verbesserung der Lage für Verbraucher 
und Investoren, die insbesondere i m Bereich von Streu
schäden ihre Rechte niemals effektiv durchsetzen wer
den, soweit es beim O p t - i n System verbleibt. M a n darf 
daher gespannt sein, ob sich die prozessuale Gesamt
situation für Geschädigte w i r k l i c h wesentlich ändert. 

Prof. Dr. jur. Dieter Müller* 

Fortschritt statt Rückzug? Die Rolle der Polizei bei der 
Verkehrsüberwachung 

Im Jahr 2010 nahm das Bundesverfassungsgericht in einem 
Verfahren, in dem es um die Überwachung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit ging, Stellung zur staatlichen Auf
gabe der Verkehrsüberwachung: 

„Zweck derartiger Maßnahmen der Verkehrsüberwachung ist die Auf
rechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs und damit - ange
sichts des zunehmenden Verkehrsaufkommens und der erheblichen 
Zahl von Verkehrsübertretungen - der Schutz von Rechtsgütern mit 
ausreichendem Gewicht. Das Interesse der Allgemeinheit an der Sicher
heit des Straßenverkehrs steht auch in Zusammenhang mit dem aus 
Art. 2 Abs. 1 Satz 1 GG ableitbaren Auftrag zum Schutz vor erhebli
chen Gefahren für Leib und Leben."' 

Polizeiliche Verkehrsüberwachung soll demnach der Gefah
renabwehr durch den Schutz der Grundrechte auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit dienen. Sie ist damit Be
standteil staatlicher Daseinsvorsorge. Die Determinanten 
sind auf der einen Seite die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und auf der anderen Seite die innenpolitischen Gegebenhei
ten, das Ganze in sechszehnfacher Ausprägung. Bei einer 
alljährlich weiter wachsenden Anzahl von Kraftfahrzeugen 
von inzwischen mehr als 54 M i l l i o n e n und einem i n z w i 
schen erreichten Höchstwert von mehr als 2,5 M i l l i o n e n 
polizeilich erfassten Verkehrsunfällen mi t einer seit Jahren 
stagnierenden Zahl von fast 400.000 Verunglückten sollte 

man meinen, dass die polizeiliche Verkehrsüberwachung i n 
der Prioritätenskala der 16 Länderpolizeien weit oben ran
giert.^ Dem ist jedoch nicht so. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. 

I. Rechtsgrundlagen der polizeilichen 
Verkehrsüberwachunq 

Die überwachende Tätigkeit der Polizei i m Straßenverkehr 
ist ein Teilgebiet des Sicherheits- und Ordnungsrechts.^ Die 
polizeilichen Aufgaben sind durch den Strafverfolgungs
zwang gem. § 163 StPO und das Opportunitätsprinzip gem. 
§ 53 O W i G sowie die Aufgabe der Gefahrenabwehr nach 
den Polizeigesetzen der Bundesländer gesetzlich abgesteckt. 
Die Rechtsgrundlagen für Eingriffsmaßnahmen in Grund
rechte richten sich inhalt l ich nach dem jeweiligen Schwer-

Der A u t o r ist Dozent für Straßenverkehrsrecht an der Hochschule der 
Sächsischen PoHzei in Rothenburg/Ober laus i tz . Dieser Beitrag k a n n n u r 
Denkanstöße geben. 

1 BVerfG, Beschl. v . 5 .7 .2010 - 2 BvR 759/10, N Z V 2010 , S. 582 f., 
auch z u m Folgenden. 

2 Siehe dazu Z i f f . 4 . 1 (Kfz) u n d Z i f f . 3 (Verkehrsunfäl le , Verunglückte) , 
i n : Statistisches Bundesamt, V e r k e h r ak tue l l Fachserie 8, Reihe 1 . 1 , 
H e f t 10/2016. 

3 V g l . dazu näher Müller, Rechtsgrundlagen der staatlichen Verkehrs
überwachung, m : N Z V 2 0 1 5 , S. 2 5 4 f f . 
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punkt der Maßnahme und formell nach den Eingriffsrechten 
der drei genannten Rechtsquellen. 

Die im Rahmen der Verkehrsüberwachung eingesetzte Mess
technik w i r d regelmäßig vor ihrem ersten Einsatz von der 
physikalisch-technischen Bundesanstalt technisch geprüft 
und erhält erst nach diesem zu Recht technisch aufwändigen 
Prüfungsverfahren eine allgemeine Zulassung für den Einsatz 
im öffentlichen Verkehrsraum. Dieses Prozedere durchläuft 
derzeit auch das neue Verfahren der Streckengeschwindig
keitsüberwachung, genannt „Section C o n t r o l " , das während 
seiner Pilotphase - wie übrigens die gesamte in Deutschland 
eingesetzte Messtechnik - aufgrund der Rechtsgrundlage der 
polizeirechtlichen Generalermächtigung eingesetzt w i r d , da
nach aber aufgrund der technisch neuen M e t ho d ik zwingend 
einer spezialgesetzlich normierten neuen Rechtsgrundlage 
bedarf."* 

V e r d a c h t s u n a b h ä n g i g e V e r k e h r s k o n t r o l l e n w e r d e n e n t w e d e r d u r c h e in 
A n h a l t e z e i c h e n eines P o l i z e i b e a m t e n g e m . § 36 I , V S t V O o d e r d u r c h 
technische A n h a l t e z e i c h e n g e m . §§ 3 6 V 2 u n d 3 , 3 8 I I S t V O einge
leitet .^ Bei T a t v e r d a c h t v o n V e r k e h r s s t r a f t a t e n w i e einer T r u n k e n h e i t s 
f a h r t g e m . § 316 S tGB e r f o l g t e i n A n h a l t e n g e m . § 163 b I S t P O , bei 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n w i e e i n e m G e s c h w i n d i g k e i t s v e r s t o ß g e m . § 3 
S t V O ist die Re cht sgrundlage für eine A n h a l t e k o n t r o l l e i n d e n §§ 4 6 I 
O W i G i . V . m . 163 I S tPO z u f i n d e n . 

N a c h d e m A n h a l t e v o r g a n g f o l g t das übl i che p o l i z e i l i c h e Procedere d e n 
m ate r ie l l e n u n d f o r m e l l e n K o n t r o l l v o r s c h r i f t e n aus d e n Spezialgesetzen 
u n d - V e r o r d n u n g e n (z. B . § 4 I I Fe V M i t f ü h r p f l i c h t u n d A u s h ä n d i 
g u n g s p f l i c h t v o n F ü h r e r s c h e i n e n ) s o w i e aus den das p o l i z e i l i c h e Erme s 
sen b i n d e n d e n p o l i z e i i n t e r n e n V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n für die V e r 
k e h r s ü b e r w a c h u n g . ^ L iegen e k l a t a n t e V e r s t ö ß e w i e e t w a eine T r u n k e n 
h e i t s f a h r t oder schwere F a h r z e u g m ä n g e l v o r , w i r d ggf . die W e i t e r f a h r t 
a u f p o l i z e i r e c h d i c h e r G r u n d l a g e u n t e r b u n d e n . D i e p o l i z e i l i c h e Sach
b e a r b e i t u n g h i n s i c h d i c h des T a t v e r d a c h t s v o n S t r a f t a t e n u n d O r d 
n u n g s w i d r i g k e i t e n r i c h t e t s ich n a c h d e m V e r f a h r e n s r e c h t v o n S tPO 
u n d O W i G . 

Bedingt durch die im Föderalismus verankerte Landeskom
petenz für die Polizei existieren in Deutschland 16 verschie
dene Konzepte für die polizeiliche Verkehrsüberwachung. 
Diese stimmen zwar in ihren wesentlichen Grundsätzen 
überein, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte in i h 
rer Polizeiorganisation und in ihrer Aufgabenerfüllung. Eine 
sinnvolle inhaltliche Absprache verkehrspolizeilicher Tätig
keiten erfolgt in regelmäßigen zeitlichen Abständen in der 
Länderarbeitsgemeinschaft Verkehrspolizeiliche Aufgaben 
(AG VPA), einer Unterarbeitsgruppe i m Rahmen der ständi
gen Konferenz der Innenminister in Deutschland. Eine wei
tere überregionale Absprache in der Zusammenarbeit z w i 
schen Polizei und kommunalen Ordnungsbehörden findet i n 
den Bund-Länder-Fachausschüssen statt, die in großer Run
de zwischen Vertretern des B M V I und den zuständigen Län
derministerien für Verkehr und Inneres z. B. gemeinsame 
Auslegungs- und Verfahrensrichtlinien für StVO, S t V Z O , 
O W i G und BKatV erarbeiten. 

II. Ziele der polizeilichen Verkehrsüberwachung 

Die Polizeien der Bundesländer setzen sich auf der Grund
lage der o. g. Rechtsprechung des BVerfG in ihren Verkehrs
sicherheitsprogrammen und Verwaltungsvorschriften als die 
beiden obersten Ziele, mittels ihrer Maßnahmen zur Ver
kehrsüberwachung Verkehrsunfälle zu verhindern und Ver
kehrsgefahren zu vermeiden. Wicht ig ist dabei die Prämisse, 
dass die Verkehrsteilnehmer in den unterschiedlichen Ver
kehrsarten nicht als bloße Objekte der Verkehrsüber
wachung wahrgenommen werden, sondern ihre Subjektqua-
htät nicht verlieren dürfen. Sie sind Sicherheitspartner der 

Pohzei und nicht die Gejagten fehlerhaft motivierter Ver-
kehrsüberwacher, was zwingend bedeutet, dass Verkehrs
überwachung nicht m i t Strichlistenmentalität erfolgen darf 
und mi t Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll verbunden werden 
muss. Jedes Überwachen muss der Zielsetzung folgen, die 
ertappten Verkehrssünder für die Z u k u n f t mittels individuel l 
angepasster Rechtsfolgen aus BKatV und FeV wieder auf 
den Weg normgemäßen Verkehrsverhaltens zurückzuführen. 
Gelingen kann ein solcher Ansatz nur dann, wenn objektiv 
vorhandene Kontrol len und subjektiv wahrgenommene K o n 
trollen H a n d in H a n d gehen (objektive und subjektive Ent
deckungswahrscheinlichkeit). Dazu sollte immer ein Tei l der 
Orte von Überwachungsmaßnahmen öffentlich angekündigt 
werden, jedoch auch immer die taktisch wichtige Möglich
keit offen gelassen werden, auch überraschend zu über
wachen, um besonders gefährliche Geschwindigkeits-, A b -
stands- und Rotlichttäter bei ihren bedeutenden Ordnungs
widrigkeiten zu entdecken. 

Keineswegs darf Verkehrsüberwachung zu dem Zweck erfol
gen, monetär vorgegebene Haushaltstitel mittels Verwar-
nungs- und Bußgeldern zu füllen. Eine solche Mentalität, die 
in manchen Behörden zweifellos zu finden ist, würde den 
Grundgedanken der Verkehrsüberwachung, die Verkehrs
sicherheit effektiv zu steigern, ad absurdum führen. 

III. Arbeitsgegenstand der polizeilichen 
Verkehrsüberwachung 

Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs effektiv überwachen 
w i l l , muss mi t einer ganzheitlichen Strategie, dem sogenann
ten integrativen Ansatz, an die staatliche Aufgabe der Ver
kehrsüberwachung herangehen. A u f dem gesetzlich legiti
mierten Tableau der polizeilichen Überwachungsaufgaben 
befinden sich sämtliche Personen und Fahrzeuge, die sich i m 
öffentlichen Verkehrsraum bewegen. H i n z u t r i t t der öffent
liche Verkehrsraum selbst, mitsamt seinen Anlagen und Ein
richtungen. 

Der Arbeitsgegenstand der Verkehrsüberwachung bedarf ei
ner sorgfältigen Analyse der örtlichen Rahmenbedingungen 
auf kritischer wissenschafdicher Basis, wobei sämtliche ver
fügbaren Erkenntnisquellen genutzt werden sollten. Die wis
senschaftlichen Zusammenhänge zwischen Verkehrsüber
wachung und Verkehrsverhalten selbst sind seit Jahrzehnten 
gründlich erforscht und werden von vielen Überwachungs
behörden genauso lange Zeit beharrlich ignoriert.^ Nachhal
t ig erfolgreiche Verkehrsüberwachung erfordert nun einmal 
zwingend durchdachte Konzepte und behördliches Durch
haltevermögen, was von den Entscheidern vielerorts ver
kannt w i r d . 

D i e B u n d e s a n s t a l t für S t r a ß e n w e s e n (BASt ) b e s c h ä f t i g t e sich als For 
s c h u n g s i n s t i t u t des B u n d e s m i n i s t e r i u m s für V e r k e h r u n d d i g i t a l e I n f r a 
s t r u k t u r ( B M V I ) v o r m e h r als 10 J a h r e n das letzte M a l e r n s t h a f t m i t 
d e m T h e m a der W i r k s a m k e i t v o n V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g . D i e S tudie 
der P s y c h o l o g i s c h e n F a k u l t ä t der Univers i tä t z u K ö l n b l i e b u n v e r ö f f e n t 
l i c h t . ^ D i e letzte bre i te L i t e r a t u r s t u d i e z u r p o l i z e i l i c h e n V e r k e h r s ü b e r -

4 Z u r derzeitigen Rechtsgrundlage näher Müller (Fn. 2) u n d ergänzend 
Müller, Section C o n t r o l - die neue Strecken-Geschwindigkeitsüber
w a c h u n g , m : D P o l B l H e f t 3/2016, S. 10 f f . 

5 D a z u i m Einzelnen Laub, Allgemeines Polizeirecht u n d Verkehrsrecht 
als Eingr i f fsgrundlage i m Straßenverkehr, i n : SVR 2006 , S. 2 8 1 f f . 

6 Siehe die R icht l in ie für die pol izei l iche Verkehrsüberwachung des Frei
staates Bayern v o m 12. M a i 2 0 0 6 , A l l M B l . 2006 S. 155. 

7 V g l . dazu n u r die Ergebnisse der Metas tudie des Institute for Road 
Safety Research Netherlands (SWOV), The effect o f enforcement o n 
speed behaviour : A l i terature s tudy. D e n H a a g 1998. 

8 Forschungspro jekt 82 .236 , Wirksamkei tsanalyse der Verkehrsüber
w a c h u n g , 2006 . 
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w a c h u n g p u b h z i e r t e die B A S t i m Jahr 1996 . ' ' D i e le tz ten b u n d e s w e i t e n 
E r h e b u n g e n z u den Ergebnissen p o l i z e i l i c h e r u n d k o m m u n a l e r V e r 
k e h r s ü b e r w a c h u n g bei G e s c h w i n d i g k e i t s - , A b s t a n d s - u n d R o t l i c h t v e r 
s tößen n a h m der Verfasser dieses A r t i k e l s i n den J a h r e n 2 0 1 2 / 1 3 i m 
A u f t r a g der BASt v o r . ' " 

Eine sorgsam und differenziert geführte und dabei aussage
kräftige Statistik der lokalen Rahmenbedingungen ist die 
Grundlage sämtlicher Planungen in der Verkehrsüberr-
wachung. Die amtliche Verkehrsunfallstatistik zählt auf
grund ihrer veralteten Schlüsselzahlen, die noch aus dem 
Jahr 1975 datieren, zwar nicht zu den aussagekräftigen Sta
tistiken. Sie muss aber dennoch genutzt werden, bis die 16 
Bundesländer sich auf ein modernes statistisches Erfassungs
system für Verkehrsunfälle geeinigt haben. Einige Bundes
länder - wie z. B. Berlin - behelfen sich zwischenzeitlich mi t 
einem ergänzenden Katalog von polizeilich erfassten Unfa l l 
ursachen. 

W e i t e r e u n v e r z i c h t b a r e S ta t i s t iken s ind z. B . polizeiliche Tät igkei tss ta 
tistiken. D i e Pol izei i n Sachsen erfasst beispielsweise z e n t r a l i n M o n a t s 
s ta t i s t iken u n d Jahress ta t i s t iken , g e t r e n n t für i h r e fünf P o l i z e i d i r e k t i o 
n e n , die A n z a h l der angehal tenen Fahrzeuge , der ausgestel l ten M ä n g e l 
scheine für F a h r z e u g m ä n g e l u n d der d u r c h g e f ü h r t e n G e s c h w i n d i g k e i t s 
k o n t r o l l e n , i n k l u s i v e der d a b e i ausgesprochenen V e r w a r n u n g s g e l d e r 
u n d Bußgeldanze igen . 

Generell sind polizeilicher Kennzahlen nur dann statistisch 
valide und auswertbar, wenn sie zu Folgemaßnahmen in 
anderen Behörden wie z. B. Bußgeldbehörden oder Staats
anwaltschaften geführt haben. Erst dieser Überkreuzver-
gleich der Arbeitsergebnisse aller an der Verkehrsüber
wachung direkt und indirekt partizipierenden Behörden er
gibt das notwendige Gesamtbild für eine übergreifende Stra
tegie. Qualitativ gute Kennzahlen für eine Kontrolltätigkeit 
der Polizei sind die Zahlen der nach einer Fahrzeugkontrolle 
schriftlich ausgestellten Mängelbescheinigungen (= Bean
standungen) nach § 17 I S t V Z O , weil jedes dieser Kfz zuvor 
angehalten und neben dem Fahrzeug zuvor dessen Fahrer 
kontrol l iert worden sein muss. 

IV. Personal und Praxis der polizeilichen 
Verkehrsüberwachung 

1 O i r q i ; f ; i ^ : q t i o n des Personals 

In den Polizeien der Bundesländer werden die Aufgaben der 
Verkehrsüberwachung in unterschiedlicher Gewichtung von 
den Beamten der Schutzpolizei, der Verkehrspolizei und der 
Bereitschaftspolizei wahrgenommen. Vielfach werden für die 
Geschwindigkeitsüberwachung in Form von Durchfahrts
kontrollen auch Angestellte i m Polizeidienst eingesetzt. 

D i e f a c h l i c h a m besten aus- u n d f o r t g e b i l d e t e n Spezial isten a u f d e m 
Gebiet der V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g f i n d e n s ich i n der V e r k e h r s p o l i z e i 
sowie i n d e n A u t o b a h n p o l i z e i r e v i e r e n , die n a h e z u aussch l ieß l i ch m i t 
V e r k e h r s a u f g a b e n b e t r a u t s i n d . Genere l l e rhä l t jeder P o l i z e i b e a m t e i m 
R a h m e n seiner A u s b i l d u n g b z w . seines S t u d i u m s für die b e i d e n L a u f 
b a h n g r u p p e n des m i t t l e r e n u n d des g e h o b e n e n Dienstes e inen G r u n d 
stock an A u s b i l d u n g i m V e r k e h r s b e r e i c h . D i e F e i n h e i t e n w e r d e n j e d o c h 
erst i n der Praxis v o n e r f a h r e n e n K o l l e g e n e r l e r n t . Bis s ich eine a k z e p t a 
ble F a c h r o u t i n e e ins te l l t , k ö n n e n n a c h der E i n s t e l l u n g i n d e n P o l i z e i 
dienst einige Jahre vergehen . Z e i t l i c h n o c h m a l s verzöger t s i n d A u s b i l 
d u n g u n d E insa tz fäh igke i t i m V e r k e h r s b e r e i c h , w e n n n a c h A u s b i l d u n g 
u n d S t u d i u m erst e i n m a l eine o b l i g a t o r i s c h e Z e i t i n der Bere i tschaf ts 
p o l i z e i a b s o l v i e r t w e r d e n muss ; d a n n vergehen n i c h t selten 5 - 6 Jahre , 
ehe e in v o l l ausgebi ldeter P o l i z e i b e a m t e r für die Schutz- b z w . V e r k e h r s 
p o l i z e i zur V e r f ü g u n g steht . 

Da die Schutzpolizei in vielen Bereichen Deutschlands mi t 
Einsatzaufgaben der Verkehrsunfallaufnahme, Gefahren
abwehr und Strafverfolgung vielfach komplett ausgelastet 

ist, verbleibt für zusätzliche verkehrspolizeiliche Tätigkeiten 
zumeist keine Zeit . Auch in der Bereitschaftspolizei der Bun
desländer, die in früheren Jahren noch freie Spitzen hatte, 
die Schutzpolizei in Verfügungszeiten zu unterstützen, ist die 
Auslastung durch Einsätze rund u m Versammlungen, De
monstrationen, Fußballspiele etc. derart hoch, dass für ver
kehrspolizeiliche Tätigkeiten kaum noch Zeit verbleibt. A l 
lein die VerkehrspoHzei bietet organisatorisch durch das bei 
deren Beamten vorhandene tiefe Spezial- und Erfahrungswis
sen eine Gewähr für eine qualitativ bestmögliche und nach
haltig auf die Verkehrssicherheit einwirkende Verkehrsüber
wachung. Umso unverständlicher ist es, wenn Spezialdienst-
stellen für die Verkehrspolizei - wie z. B. in zwei von fünf 
sächsischen Polizeidirektionen geschehen - aufgelöst und 
deren Aufgaben und Beamten auf die Schutzpolizei verteilt 
werden.^' 

Z w a r be tä t igen s ich die B e a m t e n des Bundesamtes für G ü t e r v e r k e h r 
ebenfal ls i n der V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g , s i n d j e d o c h d u r c h i h r e A u f 
gabenkre ise u n d Z u s t ä n d i g k e i t e n k o m p l e t t ausgelastet u n d k ö n n e n die 
L a n d e s p o l i z e i e n i n a l l g e m e i n e n A u f g a b e n der V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g 
n i c h t unters tü tzen . D i e m o b i l e n K o n t r o l l g r u p p e n des Z o l l d i e n s t e s u n d 
die B e a m t e n der B u n d e s p o l i z e i ver fügen ebenfa l l s ü b e r die B e r e c h t i 
g u n g , V e r k e h r s t e i l n e h m e r a n z u h a l t e n u n d z u k o n t r o l l i e r e n . D i e b e i d e n 
B u n d e s b e h ö r d e n ver fügen j e d o c h n i c h t ü b e r o r i g i n ä r e Z u s t ä n d i g k e i t e n 
i m Bere ich der V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g , d . h . sie w e r d e n z w a r e inen 
e r t a p p t e n V e r k e h r s s ü n d e r n i c h t w e i t e r f a h r e n lassen, m ü s s e n aber die 
S a c h b e a r b e i t u n g r e g e l m ä ß i g a n i h r e K o l l e g e n v o n der L a n d e s p o l i z e i 
abgeben . 

Neben den Landespolizeien verfügen in allen Bundesländern 
auch die Kommunen über Kompetenzen in der Verkehrs
überwachung, die jedoch regelmäßig auf den ruhenden Ver
kehr bzw. auf den Betrieb von stationären Überwachungs
anlagen für die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 
sowie auf die mobile Geschwindigkeitsüberwachung be
schränkt sind. Geschwindigkeitsüberwachungen, die m i t A n 
haltekontrollen verbunden sind, werden bundesweit - m i t 
Ausnahme von Baden-Württemberg - allein durch die Beam
ten der Polizei durchgeführt. 

2. Praxis der Verkehrsüberwachung 

Polizeiliche Verkehrsüberwachung steht als Aufgabenstel
lung gleichwertig neben den weiteren Säulen der polizei
lichen Arbei t , der Bewältigung von Einsatzlagen, der K r i m i 
nalitätsbekämpfung und der Prävention. Ein der Effizienz
steigerung dienendes und daher so dringend erforderliches 
länderübergreifendes Benchmarking findet i m Bereich der 
Verkehrsüberwachung dabei nur ansatzweise statt, wenn 
z.B. die Hochschule der Deutschen Polizei (DHPol) in 
Münster/Hiltrup in mehr oder weniger regelmäßigen zeitli
chen Abständen Lagebilder zu verschiedenen Deliktfeldern 
erhebt und publiziert . 

So w u r d e e t w a das B u n d e s - L a g e b i l d „ D r o g e n i m S t r a ß e n v e r k e h r 2 0 0 4 " 
a u f d e m Server der I n n e n m i n i s t e r k o n f e r e n z v e r ö f f e n t l i c h t u n d d a m i t 
z u r D i s k u s s i o n g e s t e l l t . ' ^ W e i t e r e , v o n der A G V P A r e g e l m ä ß i g i n i t i i e r 
te L ä n d e r a b f r a g e n z u b e s t i m m t e n T ä t i g k e i t s f e l d e r n der V e r k e h r s ü b e r 
w a c h u n g f i n d e n n u r i n t e r n s ta t t u n d w e r d e n n i c h t ö f f e n t l i c h z u r D i s 
k u s s i o n gestel l t . A u c h die z a h l r e i c h e n , w i s s e n s c h a f t l i c h te i lweise a u f 

9 Koßmann, Polizeiliche Verkehrsüberwachung, H e f t M 67 aus der Reihe 
„ M e n s c h u n d Sicherheit" , Bergisch G l a d b a c h 1996. 

10 Müller, A u s d e h n u n g der Kostentragungspf l i cht des § 25 a S t V G auf 
den fließenden V e r k e h r , H e f t M 250 aus der Reihe „Mensch u n d 
Sicherheit" , Bergisch Gladbach 2 0 1 4 . 

11 Z . B. i n den Bereichen der beiden sächsischen Pol ize idirekt ionen Görlitz 
u n d Z w i c k a u . 

12 D o w n l o a d unter h t t p : / / w w w . i n n e n m i n i s t e r k o n f e r e n z . d e / I M K / D E / t e r -
mine/ to-beschluesse/05-12-09/05-12-09-anlage-nr-14 .pdf?_blob=pu-
b l i c a t i o n F i l e & v = 2 . 
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h o h e m N i v e a u erarbe i te ten M a s t e r a r b e i t e n der A b s o l v e n t e n der D H P o l 
oder a u c h einige w e n i g e B a c h e l o r a r b e i t e n der P o l i z e i f a c h h o c h s c h u l e n 
i n den Bunde s lände rn b l e i b e n r e g e l m ä ß i g I n t e r n a der P o l i z e i , n i c h t 
w e n i g e sogar als Verschlusssachen n u r für d e n D i e n s t g e b r a u c h (VS-
n f D ) , o b w o h l sie w i c h t i g e D i s k u s s i o n s a n s t ö ß e für die v e r k e h r s w i s s e n 
schaft l iche D i s k u s s i o n geben k ö n n t e n . 

Die Polizeien in den 16 Bundesländern ziehen sich jedoch 
praktisch sowohl aus dem Bereich der Verkehrsüber
wachung wie auch aus dem Bereich der Prävention zurück. 
Sichtbar ist dies an zurückgehenden Zahlen der eingesetzten 
Beamten und den zurückgehenden Zahlen der festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Die Erfüllung der 
Aufgabe der polizeilichen Verkehrsüberwachung steht und 
fällt aber mi t dem zur Verfügung stehenden qualifizierten 
Kontrollpersonal. Dieses wurde seit mehr als 10 Jahren in 
nahezu allen Bundesländern aus Haushaltsgründen personell 
zurückgefahren, was i n missverstandener restriktiver Öffent
lichkeitsarbeit regelmäßig erst auf Kleine Anfragen opposi
tioneller Abgeordneter oder auf Grund von Recherchen von 
Medienvertretern publiziert w i r d . 

So w u r d e n aus d e n L k w - K o n t r o l l t r u p p s der A u t o b a h n p o l i z e i i n Sach
s e n - A n h a l t die B e a m t e n abgezogen u n d z u n e h m e n d für andere p o l i z e i 
l iche A u f g a b e n eingesetzt. '"* D a h e r sanken a u f d e n A u t o b a h n e n i n 
Sachsen-Anhal t n a c h I n f o r m a t i o n e n des I n n e n m i n i s t e r i u m s die Z a h l e n 
k o n t r o l l i e r t e r L k w i n n e r h a l b v o n 4 J a h r e n v o n 4 0 . 8 2 5 ü b e r p r ü f t e n 
Fahrzeugen i m Jahr 2 0 1 1 a u f 1 5 . 7 5 6 i m Jahr 2 0 1 5 . D a s bedeute t e ine n 
R ü c k g a n g u m m e h r als 6 1 % . ' ^ Bei e iner B e a n s t a n d u n g s q u o t e v o n 
7 7 % al ler k o n t r o l l i e r t e n Fahrzeuge w i r d d e u t l i c h , dass je w e n i g e r 
angehal ten w i r d , u m s o m e h r t e chnisch m a n g e l h a f t e L k w u n b e h e l l i g t 
a u f den S t raße n f a h r e n . Diese stat ist ische B e w e r t u n g w i r d bes tä t ig t 
d u r c h Z a h l e n aus d e m N a c h b a r l a n d Sachsen. D o r t führ te der Personal 
m a n g e l i m Po l ize ibere i ch , respekt ive i m V e r k e h r s b e r e i c h ü b e r e inen 
Z e i t r a u m v o n 6 Jahren z u e i n e m R ü c k g a n g der p o l i z e i l i c h e n M ä n g e l b e 
r i ch te u m m e h r als 5 4 % . G l e i c h a r t i g v e r l a u f e n d e R ü c k g ä n g e s i n d i n 
Sachsen für alle D e l i k t b e r e i c h e der p o l i z e i l i c h e n V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g 
zu v e r z e i c h n e n . ' ^ 

Polizeiliche Mängelberichte vs. Ist-
Personalstärke der Polizei in Sachsen 
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Quelle: Landtag Sachsen Drucks. 6/4715 (Mängelberichte)^^ 

Das B u n d e s l a n d Sachsen ist d a b e i als e x e m p l a r i s c h für die W e l l e der 
S t e l l e n a b b a u p l ä n e bei d e n Pol ize ien i n B u n d u n d L ä n d e r n i m vergange
nen Jahrzehnt anzusehen. D i e h a u s h ä l t e r i s c h e n G r ü n d e d a f ü r s i n d 
ebenso b e k a n n t u n d deren negat ive A u s w i r k u n g e n a u f die V e r k e h r s 
s icherheit a u s d i s k u t i e r t w i e die a k t u e l l gegenläuf igen Besch lüsse z u 
N e u e i n s t e l l u n g e n v o n P o l i z e i p e r s o n a l i n a l l en B u n d e s l ä n d e r n . D e r F r e i 
staat Bayern hat te als einziges B u n d e s l a n d a u f e inen S t e l l e nabbau ver
z ichtet . 

Innerhalb der Polizeiorganisation führt die Verkehrspolizei 
oft ein Schattendasein und w i r d von den Aufgaben der K r i 
minalitätsbekämpfung und den vielfältigen Einsatzaufgaben 
auf der Prioritätenhste nach hinten verdrängt. Einsätze wie 
z. B. die Bewältigung von größeren Lagen wie Fußballeinsät
ze mit problematischen Fangruppen (sog. Risikospiele), De

monstrationsgeschehen, Großevents, Castor-Transporte 
oder die zahlreichen Einsätze i m Rahmen der Flüchtlingspro
blematik binden zeitweise sämtliche Polizeikräfte der Bereit
schaftspolizei, die aber oft nicht ausreichen und aus dem 
knappen Personalbestand Schutz- und Verkehrspolizei er
gänzt werden müssen. Verkehrsüberwachung findet dann -
und natürlich auch, wenn die angefallenen Überstunden in 
Freizeitausgleich münden - jedenfalls nicht in Form von 
Anhaltekontrol len statt. 

A u c h a u ß e r h a l b dieser L a g e b e w ä l t i g u n g s orgen S c h w ä c h e n in der pol i 
zeilichen Au f b au organis a t ion für d u r c h w e g v e r m e i d b a r e S t ö r u n g e n i m 
System der p o l i z e i l i c h e n V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g . V e r k e h r s p o l i z e i ist re
g e l m ä ß i g e i n g e o r d n e t i n das h i e r a r c h i s c h a u f g e b a u t e u n d g e f ü h r t e Sys
t e m der S c h u t z p o l i z e i . D a b e i k o m m t es i n e iner s t r e n g e n , a u t o r i t ä r 
b e g r i f f e n e n H i e r a r c h i e i m m e r a u f die Pol izeichefs a n , w e l c h e r Ste l len
w e r t d e n V e r k e h r s a u f g a b e n zugemessen w i r d . K o o p e r a t i v f ü h r e n d e 
Pol ize ichefs setzen d a h i n g e g e n a u f T e a m a r b e i t u n d k o m m e n a u f diese 
Weise r e g e l m ä ß i g z u besseren E r f o l g e n , a u c h für die V e r k e h r s s i c h e r h e i t . 
D e n n o c h v e r s u c h e n m o t i v i e r t e Beamte i n d e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n b u n 
d e s w e i t stets das Beste aus der v o r h a n d e n e n S i t u a t i o n z u m a c h e n u n d 
h a l t e n e i n e n , a l l e r d i n g s r e g i o n a l s tark s c h w a n k e n d e n , gewissen Über 
w a c h u n g s d r u c k a u f r e c h t . 

V. Ansätze zur Optimierung der 
Verkehrsüberwachung 
Die polizeiliche und kommunale Verkehrsüberwachung bie
tet trotz oder gerade wegen der mangelhaften Personalaus
stattung zahlreiche Ansätze zur Opt imierung, die sowohl in 
der Organisation, als auch i m eingesetzten Personal zu f i n 
den sind. Grundsätzlich gilt , dass in Zeiten knappen Per
sonals die vorhandenen personellen Ressourcen schonend 
und besonders effizient eingesetzt werden müssen, u m den 
Gefahren durch Arbeitsüberbelastungen vorzubeugen und 
bestmögliche Erfolge zu erreichen. Ein Schlüssel für Erfolge 
ist eine Prozessoptimierung durch eine intensivere Aus- und 
Fortbi ldung sowie ein Zusammenziehen der Spezialisten, u m 
Synergieeffekte nutzen zu können. 

Weitere Gewinne sind durch Verlagerung einfach gelagerter 
polizeilicher Tätigkeiten ohne oder m i t nur geringen Ein
griffsbefugnissen in andere Bereiche denkbar wie dies derzeit 
i m Bereich der Begleitung von Schwer- und Großraumtrans
porten der Fall ist. 

1. Transparenz und Selbstkritik 

Ein positives Beispiel einer transparenten staatlichen Ver
kehrssicherheitsarbeit bietet die Bundeshauptstadt Berl in, 
die seit vielen Jahren die Bilanzen ihrer Verkehrssicherheits
arbeit offen legt und damit eine kritische Bewertung und 

13 V g l . dazu n u r die Kle inen A n f r a g e n aus L a n d t a g v o n Baden-Würt tem
berg, D r u c k s . 16/586 v o m 1.8.2016; L a n d t a g v o n Sachsen-Anhalt , 
D r u c k s . 7/135 v o m 28 .6 .2016 ; Abgeordnetenhaus Ber l in , D r u c k s . 17/ 
19083 v o m 13.9 .2016. 

14 A u c h die Polizei i n anderen Bundesländern ist personell ausgedünnt 
u n d überfordert , w i e das weitere Beispiel aus N R W zeigt h t t p : / / 
w w w . r p - o n l i n e . d e / n r w / p a n o r a m a / p o l i z e i - i s t - b e i - l k w - k o n t r o l l e n - u e b e r -
fo rde r t -a i d -1 .63 70 17 6 . 

15 M i t t e i l u n g des M i n i s t e r i u m s für Inneres u n d Sport des Landes Sachsen-
A n h a l t v o m 7.11.2016 auf A n f r a g e des Verfassers u n d öffentlich p u b l i 
ziert auf ht tp : / /www.mz-web.de/saalekre is /autobahnen-traegt -das- land-
an-den-gest iegenen-unfal lzahlen-mit - lkw-eine-mitschuld-25016270? 
d m c i d = s m _ f b . 

16 V g l . dazu die A n t w o r t e n des Sächsischen Staatsministeriums des I n n e r n 
auf die par lamentar ischen Kle inen A n f r a g e n v o n Oppos i t ionsabgeord
neten, L a n d t a g Sachsen D r u c k s . 6/4710 - 6/4719, 6 / 4 7 3 1 , 6/4744, 6/ 
5 1 8 1 , 6 / 5 1 8 2 , 6 / 5 1 8 4 . 

17 Quel le für die Personalstärken ist der Stel lenabbaubericht der Sächsi
schen Staatsregierung z u m Staatshaushaltsplan 2009/2010 sowie die 
Stellenabbauberichte der Eolgejahre, allesamt i m D o w n l o a d zu f inden 
auf h t t p : / / w w w . f i n a n z e n . s a c h s e n . d e / 2 4 7 5 . h t m l . 
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Diskussion mit Verbänden und Bürgern ermöglicht. Auch 
der Freistaat Bayern ermöglicht seinen Bürgern diese Infor
mationen aus erster H a n d und verbessert dadurch die ge
neralpräventive W i r k u n g seiner Verkehrssicherheitsarbeit. 
Erst auf der Grundlage eines transparenten Verw^altungshan-
delns ist eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung m i t 
dem Thema der polizeilichen Verkehrsüberwachung mög
lich. Diese Diskussion sollte bundesweit stattfinden und 
durch Benchmarking- sowie Best-Practice Modelle zur O p t i 
mierung der Organisationen im Bereich der Verkehrsüber
wachung genutzt werden. Dabei darf K r i t i k an der polizei
lichen Arbeit von der polizeilichen Führung nicht länger als 
ein Af f ront verstanden werden, sondern als notwendiger 
Denkanstoß zur Verbesserung. 

2. Zusammenarbeit zwischen polizeilicher und 
kommunaler Verkehrsüberwachung 

Die polizeiliche Verkehrsüberwachung bedarf einer sinnvol
len Ergänzung durch die kommunale Verkehrsüberwachung. 
N u r beide Organisadonen gemeinsam können dafür sorgen, 
dass die besonders notwendigen mobilen Geschwindigkeits
kontrollen an Unfallschwerpunkten und potenziellen Gefah
renstellen für die Fahrzeugführer unberechenbar bleiben. 
Eine solche Zusammenarbeit bedarf einer ständigen kollegia
len Absprache zum Beispiel von Kontrollstellen sowie einer 
gemeinsamen Auswertung der Überwachungsergebnisse. 

3. Zusammenarbeit zwischen Polizei und 
Bußgeldbehörden 

Eine nachhaltige W i r k u n g erreicht die Verkehrsüber
wachung nur über den Weg einer souveränen Nutzung der 
gesetzlichen Eingriffsmöglichkeiten, die O W i G , BKatV und 
der Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog bieten. Bußgeld
verfahren müssen schnell durchgeführt werden, um von Ver
kehrssündern mit dem begangenen Verstoß in Verbindung 
gebracht werden zu können. Erfolgt eine Ahndung erst M o 
nate oder - i m Falle von Gerichtsverfahren - erst ein Jahr 
später, werden Sanktionen noch weniger akzeptiert als die 
zuvor gebrochenen Regeln. Erst Regelakzeptanz und Sankti
onsakzeptanz bieten eine Basis für zukünftiges verkehrs
gerechtes Handeln. Bußgeldeinnahmen sollten in vollem U m 
fang in die staatliche Verkehrssicherheitsarbeit zurückflie
ßen. Mängel in der Beweisdokumentation wie z. B. eine 
schlechte Erkennbarkeit des Fahrers auf dem Beweisfoto 
führen trotz eines beweissicher festgestellten Verstoßes und 
deutlich erkennbaren Kfz-Kennzeichens selbst bei Verstößen 
im Bußgeldbereich zu hohen Quoten von Verfahrenseinstel
lungen und damit zum Verlust der Denkzettelfunktion des 
Bußgeldverfahrens. 

4. Zusammenarbeit zwischen Polizei und 
Straßenverkehrsbehörden 

Die Straßenverkehrsbehörden besitzen nicht nur die Rege
lungsbefugnisse für die Verkehrswege, sondern haben mi t 
dem § 48 StVO, dem Verkehrsunterricht, ein probates päda
gogisches M i t t e l an der H a n d , durch die staatlich angeord
nete Beschulung von Fahrzeugführern unterhalb der Ein
griffsschwelle eines Fahreignungsseminars den Straßenver
kehr ein Stück weit sicherer zu gestalten.^^ Diese Möglich
keit muss nur wieder belebt werden. Auch die 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Fahrerlaubnisbehör
de bedarf einer deutlichen Verbesserung, indem die Informa
tionen zu ungeeigneten Fahrzeugführern gem. § 2 Abs. 12 
StVG effektiver ausgetauscht und effizienter für notwendige 
Begutachtungen genutzt werden.-^ 

5. Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz 

Gerichtstermine verlaufen oft zeitraubend und frustrierend 
für das als Zeugen vorgeladene Überwachungspersonal. 
Wenn z. B. Termine von Richtern in engem, nicht ausrei
chendem Zeit takt gesetzt werden, sodass zwangsweise War
tezeiten entstehen oder wenn auf Vorhaltungen von Rechts
anwälten sogar selbstverständlichste Fragen wie z .B. die 
Funktionsweise eines Lasergerätes zur Geschwindigkeits
überwachung langatmig abgefragt und diskutiert werden, 
ohne dass Bußgeldrichter einschreiten, w i r d wertvolle A r 
beitszeit vergeudet. 

Se lbs tvers tändl i ch muss das eingesetzte Ü b e r w a c h u n g s p e r s o n a l i m S in
ne der R e c h t s p r e c h u n g des BGH z u s t a n d a r d i s i e r t e n M e s s v e r f a h r e n 
a u c h w e i t e r h i n z u F r a g e n der F u n k t i o n s t ü c h t i g k e i t u n d sachgerechten 
H a n d h a b u n g Rede u n d A n t w o r t s tehen, aber i n d iesem Sinne eben 
gerade n i c h t z u längst g e k l ä r t e n a l l g e m e i n e n tech ni sch e n Fragen der 
j ewei l s eingesetzten s t a n d a r d i s i e r t e n M e s s t e c h n i k . ^ ^ A u f diese Weise 
v e r b r i n g e n Ü b e r w a c h u n g s b e a m t e a l l j ähr l i ch ca. 5 0 0 . 0 0 0 S t u n d e n w a r 
t e n d i n d e n F l u r e n u n d e r k l ä r e n d i n d e n Sä len deutscher B u ß g e l d g e 
r i c h t e , o h n e i n dieser Z e i t i h r e r e i g e n t l i c h e n A u f g a b e n a c h k o m m e n z u 
k ö n n e n , d e n S t r a ß e n v e r k e h r d u r c h Ü b e r w a c h u n g sicherer z u m a c h e n . 

Ein dem Personalmangel i n der Justiz geschuldeter überbor
dender Gebrauch staatsanwaltlichen Ermessens bei Verfah
renseinstellungen von Verkehrsstraftaten führt bei ermit
telnden Polizeibeamten zu Unverständnis und bei Tätern 
unterbleibt eine spezialpräventive mögliche Verhaltenskor
rektur. 

VI. Zusammenfassung 

1 . Die Rechtsgrundlagen der polizeilichen Verkehrs
überwachung sind allgemein geklärt und bedürfen regel
mäßig nur dann einer Ergänzung, wenn neue Messtech
nik und Messverfahren eingeführt werden. Die Einfüh
rung einer Kostentragungspflicht für beweissicher fest
gestellte Verstöße i m fließenden Verkehr wäre bei 
Verfahrenseinstellungen i m Sinne eines Feedbacks an 
den Halter und zur Vermeidung des Tragens der Kosten 
durch den Steuerzahler wünschenswert. 

2. Der Schlüssel für eine effiziente Verkehrsüber
wachung ist eine ausreichende Anzahl bestens qual i f i 
zierten und gut motivierten Personals. Dabei bedarf es 
für das komplexe Thema der Verkehrsüberwachung ei
ner Spezialausbildung, die von den Bundesländern orga
nisatorisch gewährleistet werden muss. 

3. Eine konzeptionell moderne Verkehrsüberwachung 
gründet auf einer wissenschaftlichen Basis und scheut 
sich in ihren Ergebnissen keiner öffentlichen Diskussion. 
Sie ist dabei gekoppelt mi t Maßnahmen der Verkehrs
prävention und einer kreativen Öffentlichkeitsarbeit. 

4. Anhaltekontrol len müssen verstärkt werden. Sie sind 
zwar personalaufwändig, bieten aber den bestmöglichen 
Ansatz für die notwendige direkte K o m m u n i k a t i o n und 

18 ht tps : / /www.berl in .de/pol izei /aufgaben/verkehrss icherhei t /verkehrs-
unfal lstat ist ik/#lage . 

19 h t tps : / /www.pol ize i .bayern .de /verwal tungsamt/verkehr /s ta t i s t ik / in -
de x . h t ml / 220656 . 

20 D a z u näher die K o m m e n t i e r u n g v o n Müller, i n : Lütkes/Bachmeier/ 
Müller /Rebler , Straßenverkehr G r o ß k o m m e n t a r , § 48 S t V O . 

2 1 V g l . dazu grundlegend Müller, Inhal te u n d Grenzen pol izei l icher M i t 
te i lungspf l ichten an Fahrer laubnisbehörden, i n : SVR 2 0 0 7 , S. 243 f f . 

22 V g l . dazu grundlegend BGH, Beschl. v. 19.8.1993 - 4 StR 627/92, 
B G H S t 39, 291-305 sowie BGH, U r t . v . 30 .10 .1997 - 4 StR 24/97, 
VersR 1998 ,S . 646 . 
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gegenseitige Akzeptanz zwischen Verkehrsüberwachern 
und Verkehrsteilnehmern. Gemeinsame, behördenüber
greifende und auch international vernetzte Über
wachungsmaßnahmen werden bereits praktiziert und 
sollten ausgebaut werden. 

5. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und anderen 
Institutionen mit direkter oder indirekter Berührung zur 

Verkehrsüberwachung ist verbesserungsbedürftig und 
bedarf eines beiderseitigen neuen Ansatzes, der durch 
Kenntnis des jeweils anderen Tätigkeitsbereiches und 
gegenseitige, vorurteilsfreie Akzeptanz geprägt ist. I m 
M i t t e l p u n k t allen Handelns in der polizeilichen Ver
kehrsüberwachung darf ausschließlich das Zie l der Ver
kehrssicherheit stehen. ,M 

Buchbesprechungen 

Ordnungswidrigkeitengesetz: OWiG von Bohnert/Krenber-
ger/Krumm, 4. Auflage 2016, Buch. X X , 612 S. In Leinen 
C.H.BECK, ISBN 978-3-406-68947-5, 49 Euro 

Die Neuauflage des in der gelben Reihe bei Beck erschienen 
Kommentars zum Ordnungswidrigkeitengesetz wurde von 
Krenberger und Krumm besorgt. Generell kann man feststellen, 
dass die Kommentierung klar und übersichtlich ist. Es w ird auf 
die Aneinanderreihung von Zitaten zugunsten der aktuellen 
bzw. grundlegenden Entscheidungen verzichtet. Dieses erhöht 
die Lesbarkeit des Kommentars enorm. Geprägt ist die Kom
mentierung durch ihre Praxisnähe. M a n merkt, dass die Auto
ren in ihrer beruflichen Praxis als Richter Bußgeldverfahren 
bearbeiten. Die für die Praxis besonders relevanten Bereiche der 
Unterbrechung der Verfolgungsverjährung (§ 33 OWiG) über 
die Anwesenheit des Betroffenen in der Hauptverhandlung 
(§ 73 OWiG), über die Rechtsbeschwerde bzw. die Zulassung 
der Rechtsbeschwerde (§§ 79, 80 OWiG) sowie des Übergangs 
vom Bußgeld- zum Strafverfahren (§ 81 OWiG) sind sorgfältig 
kommentiert und gehen insbesondere auf die für die Verteidi
gung wichtigen Fragen ein. Lediglich im Rahmen der Kommen
tierung der Zulassung der Rechtsbeschwerde würde man sich 
wünschen, wenn die Versagung rechtlichen Gehörs bei einer 
unberechtigten Zurückweisung eines Beweisantrages detaillier
ter kommentiert werden würde. 

Ein Highlight der Kommentierung bilden sicherlich die Ausfüh
rungen zum Akteneinsichtsrecht des Verteidigers. Insbesondere 
in verkehrsrechdichen Bußgeldverfahren ist umstritten, ob das 
Akteneinsichtsrecht beinhaltet, dass dem Verteidiger die Bedie
nungsanleitung, die sogenannte Lebensakte und die Rohmess
daten in unverschlüsselter Form zur Verfügung zu stellen sind. 
Krenberger und Krumm stellen die divergierende Rechtspre
chung zu den Problemkreisen detailliert dar. Sie selbst vertreten 
die Auffassung, dass ein vom Betroffenen beauftragter Sachver
ständiger Anspruch auf Einsicht in die kompletten Messreihe 
der am Tattag und am Tatort gefertigten Messbilder hat. Sollten 
sich diese Unterlagen nicht in den dem Gericht vorliegenden 
Akten befinden, so sei das Gericht auf einen entsprechenden 
Antrag aus dem Gesichtspunkt des fairen Verfahrens verpflich
tet, die Unterlagen beizuziehen und dem Verteidiger bzw. dem 
vom Betroffenen beauftragten Sachverständigen eine Kopie des 
Messfilms zu übermitteln. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es ein Kunstfehler 
wäre, den Bohnert/Krenberger/Krumm bei der Bearbeitung von 
Verfahren im Ordnungswidrigkeitenrecht nicht zu Rate zu zie
hen. 

Insbesondere in der Hauptverhandlung wird dieser Kommentar 
aufgrund seiner Übersichtlichkeit und Prägnanz ein unentbehr
liches Hilfsmittel sein. 

Rechtsanwalt Dr. Michael Burmann, Erfurt 

BGH-Rechtsprechung zum Personenschaden, Wolfgang 
Wellner, 1. Auflage 2016, DeutscherAnwaltVerlag, 444 S., 
59 Euro, ISBN 978-3-8240-1455-2 

Der Bereich des Personenschadens ist einer der kompliziertesten 
Bereiche im gesamten Schadensrecht und wegen der oft hohen 
Streitwerte und korrespondierenden Schadensvolumina für den 
anwaltlichen Berater sehr haftungsträchtig. Die hierzu ergange
ne Rechtsprechung ist unübersichtlich. 

Der Autor Wellner ist Mitglied des für das Schadensersatzrecht 
zuständigen 6. Zivilsenats des BGH. Er legt mit dem Werk eine 
bislang konkurrenzlose BGH-Entscheidungssammlung zum Per
sonenschaden vor, die die neuesten - aber auch grundlegende 
ältere - Entscheidungen zum Schadensrecht enthält. 

Das Buch ist das Pendant und die ideale Ergänzung zu dem 
Werk „BGH-Rechtsprechung zum Kfz-Sachschaden", das vom 
gleichen Autor stammt und bereits in der 3. Auflage erschienen 
ist. Besonders hilfreich und zeitsparend ist, dass der Autor alle 
Urteile auf das Wesentliche komprimiert hat und gut verständ
lich wiedergibt. Der Leser erhält dadurch die Möglichkeit, die 
zugrundeliegende Problematik leicht und rechtssicher auf seine 
eigenen Fälle zu übertragen. Das Buch enthält wichtige Ent
scheidungen zu folgenden Themenbereichen: Problematische 
Personenschäden (psychischer Primär- und Folgeschaden), sozi
alversicherungsrechtliche Haftungsausschlüsse, sonstige Haf
tungsausschlüsse und Haftungserleichterungen, Anspruchsüber
gänge und SVT-Regress, Mitverschulden, Kausalität und Z u 
rechnungszusammenhang sowie Erwerbsschaden. Alle Entschei
dungen sind thematisch unter Angabe des Aktenzeichens 
sortiert, so dass ein schnelles Auffinden der gesuchten Recht
sprechung gewährleistet ist. Für den Praktiker ist dies eine 
erhebliche Arbeitserleichterung. 

Das Buch ist gut als Argumentations- und Diktierhilfe geeignet 
und gehört auf den Schreibtisch eines jeden mit der Bearbeitung 
von Personenschadensfällen befassten Praktikers. Wenn es um 
die Regulierung von komplexen Personenschäden und die Klä
rung von komplizierten Rechtsfragen geht, sollte nicht darauf 
verzichtet werden, die Entscheidungssammlung von Wellner zur 
BGH-Rechtsprechung zum Personenschaden zu Rate zu ziehen. 

Rechtsanwalt Rudolf Günter, Aachen 


