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https://www.sueddeutsche.de/medien/polizei-
instagram-instacops-1.4577388. Abgerufen am 
15.6.2020.

Denef, S.; Kaptein, N.; Bayerl, P.S.; Ramirez, L. 
(2012): Best practice in police social media 
adaption, Sankt Augustin.

Der Polizeipräsident in Berlin (Hrsg.) (2013): Ab-
schlussbericht Projektgruppe Neue Medien, Ver-
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unter: https://twitter.com/Reporter_Flash/sta-
tus/198235418762457088, Abgerufen am: 
21.12.2019.

Luef, W. (2017): „Wenn die Polizei keinen Humor 
haben darf, steht es schlecht um Deutschland“, 
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01.08.2019. Verfügbar unter: https://www.lto.
de/recht/hintergruende/h/polizei-twitter-infor-
mationshandeln-social-media-falsch-meldung-
rechtsschutz/. Abgerufen am: 15.6.2020.

Steinkemper, A. K. (2016): Web 2.0 - wie nutzt 
Polizei soziale Medien? Am Beispiel einer explo-
rativen Untersuchung der polizeilichen Nutzung 
von Facebook. Masterarbeit an der Juristischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Verfüg-
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