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Vorwort zur ersten Auflage

Nachdem ich letztes Jahr mein erstes Buch „Fahrerlaubnisrecht kompakt“ 
fertiggestellt habe, folgt nun die logische Konsequenz: „Fahrzeugzulassungs-
recht kompakt“.

Durch die Erfahrung der Veröffentlichung meines ersten Buches ge-
prägt, weiß ich nun, wie viel Zeit und Mühe man als Autor investieren 
muss, um dem Verlag und vor allem den Lesern ein hilfreiches, verständ-
liches und in der Aufmachung interessantes Werk zu präsentieren. Aber 
die Mühe lohnt sich: Der Spaß am Schreiben sowie die Freude, letztlich 
das eigenhändig erstellte Buch in den Händen zu halten, sind die Mühe 
wert! Und natürlich freut es mich auch, den Lesern durch meine Lektüre 
im täglichen Dienst Hilfestellungen zu bieten und somit einen Beitrag zur 
Umsetzung des geltenden Rechts zu leisten.

Dabei bin ich stets für konstruktive Kritik dankbar. Haben Sie Fehler 
entdeckt oder möchten Verbesserungsvorschläge loswerden? Dann kon-
taktieren Sie mich gerne unter rechtspraxis@outlook.de. Dadurch helfen 
Sie mir, in einer möglichen zweiten Auflage die Qualität des Werks zu 
steigern. Wenn Ihnen das Buch gefallen hat, freue ich mich zudem über 
eine positive Rezension auf Amazon.

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich aufgrund besserer Lesbarkeit auf 
unnötige Doppelnennungen sowie rechtschreibwidrige Sternchen, Unter-
striche oder ähnliches verzichte und stattdessen als grammatikalisch neu-
trale Form das generische Maskulinum verwende. Da in der deutschen 
Sprache biologisches und grammatikalisches Geschlecht völlig unabhän-
gig voneinander sind, umfasst dieses generische Maskulinum immer beide 
Geschlechter.

Auch wenn ich das Buch unter sorgfältiger Recherche und unter Berück-
sichtigung der Gesetzeslage sowie der Rechtsprechung bis einschließlich De-
zember 2023 verfasst habe, kann ich nicht ausschließen, dass mir Fehler unter-
laufen sind. Für deren Folgen kann keine Haftung übernommen werden.

Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich noch ausdrücklich dar-
aufhin weisen, dass ich das Werk als Privatperson in meiner Freizeit verfasst 
habe und es keine amtliche Veröffentlichung darstellt.

Martin Maibach im Dezember 2023
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Einleitung

Im Polizeidienst wird man „auf Streife“ beinahe täglich mit Fragestellun-
gen des vielfältigen Kfz-Zulassungsrechts konfrontiert: Benötigt dieser 
Roller eine Zulassung oder reicht doch ein Versicherungskennzeichen 
aus? Wie war das noch mal mit der Steuerpflicht und welche Konsequenz 
droht bei einem Verstoß? Darf ein im Ausland zugelassenes Kraftfahrzeug 
wirklich so lange in Deutschland benutzt werden? Wie ist das jetzt eigent-
lich mit diesen E-Scootern, die seit einiger Zeit die Straßen der Großstädte 
unsicher machen? Und darf ein im Ausland zulassungsfreies Fahrzeug in 
Deutschland benutzt werden?

Selbstredend bleibt im fordernden Dienst oftmals keine Zeit, in der Kont-
rollsituation aufwendige Recherchen anzustellen. Genau hier setzt das Buch 
an: Eine klare und logische Struktur der Themen, eine präzise Sprache, Bei-
spiele sowie eine Vielzahl auflockernder bunter Bilder bringt endlich Klarheit 
in das auf manche zunächst so verworren wirkende Kfz-Zulassungsrecht.

Das Buch ist in zehn übersichtliche Kapitel gegliedert:
• Kapitel 1.: Begriffsbestimmungen/Vorbemerkungen
• Kapitel 2.: Rechtsgrundlagen
• Kapitel 3.: Zulassungspflicht
• Kapitel 4.: Versicherungspflicht
• Kapitel 5.: Steuerpflicht
• Kapitel 6.: Technischer Zustand von Fahrzeugen
• Kapitel 7.: Erlöschen der Betriebserlaubnis
• Kapitel 8.: Bevorrechtigte Personen
• Kapitel 9.: Ausländische Truppen
• Kapitel 10.: Polizeiliche Maßnahmen
Durch diese konsequente Aufteilung bleibt die Übersicht gewahrt und ein 
schnelles Zurechtfinden wird allein durch das Inhaltsverzeichnis ermög-
licht. Auf ein Stichwortverzeichnis wurde daher bewusst verzichtet, zu-
mal dieses aufgrund einer Häufung bestimmter Begriffe, wie z. B. „Fahr-
zeug“, der Übersicht abträglich wäre.

Vorangestellt sind den Kapiteln Kurzzusammenfassungen, die einen schnel-
len Überblick gewährleisten und das Wichtigste vorwegnehmen. Bei näherem 
Interesse an dem Thema braucht man einfach nur weiterzulesen.

Das Buch richtet sich als praktisches Nachschlagewerk an alle, die in 
Ausbildung, Studium und in der Praxis möglichst schnell und verständ-
lich eine verlässliche Antwort auf eine konkrete Fragestellung suchen. 
Daher ist es zum Verständnis eines bestimmten Themas auch nicht erfor-
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Einleitung

derlich, das Werk wie einen Roman von vorne bis hinten durchzulesen. 
Ich rate jedoch dazu, Kapitel 1. „Begriffsbestimmungen/Vorbemerkungen“ 
zunächst vollständig zu lesen, weil die dort eingeführten Definitionen für 
das gesamte Buch gelten.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen!
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Abkürzungsverzeichnis

ABl. Amtsblatt der Europäischen Union

ABE allgemeine Betriebserlaubnis

bbH bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit

BGBl. Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

CC Corps Consulaire

CD Corps Diplomatique

ebd. ebenda

EU Europäische Union

EUCARIS European Car and Driving Licence System

eVB elektronische Versicherungsbestätigung

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

GMBl. gemeinsames Ministerialblatt

HU Hauptuntersuchung

KBA Kraftfahrt-Bundesamt

Kfz Kraftfahrzeug

KOM Kraftomnibus

kW Kilowatt

LG Landgericht

NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht

NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht

OLG Oberlandesgericht

Rn. Randnummer

SP Sicherheitsprüfung

TP technische Prüfstelle

zGG zulässiges Gesamtgewicht
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1.   Begriffsbestimmungen/Vorbemerkungen

Kurz und präzise

Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen und Vorbemerkungen gelten kapi-
telübergreifend für das gesamte Buch. Deren Kenntnis ist zum Verständnis des 
Inhalts daher von hoher Bedeutung.

Das einheitliche Verständnis bestimmter Begriffe ist Grundvoraussetzung.
Abb. 1 

Um eine einheitliche Sprache zu gewährleisten, ist es erforderlich, für die-
ses Buch einheitliche Begriffsbestimmungen zu definieren. Dies ist auch 
deshalb notwendig, weil trotz „Einheit der Rechtsordnung“ verschiedene 
Gesetze dieselben Begriffe teils völlig unterschiedlich verwenden  – und 
mit unterschiedlichen Begriffen oftmals dasselbe meinen.

Die u. g. Definitionen gelten daher global für das gesamte Buch und bleiben 
auch kapitelübergreifend unverändert. Dadurch können sich Abweichungen 
in den Begrifflichkeiten zu den jeweiligen Gesetzen ergeben. Diese Lösung 
ist dennoch am einfachsten, da sich das Werk nicht nur mit einem bestimm-
ten Bereich des Zulassungsrechts befasst, sondern das Thema allumfassend 
beleuchtet.
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1. Begriffsbestimmungen/Vorbemerkungen

1.1   Zulassungsrecht

Unter dem Begriff „Zulassungsrecht“ werden im Folgenden alle Rechts-
gebiete verstanden, welche die Themen Zulassungspflicht, Zulassungs-
freiheit, Kfz-Haftpflichtversicherung, Kfz-Steuer sowie die technische 
Beschaffenheit von Fahrzeugen inkl. Erlöschen der Betriebserlaubnis be-
handeln.

1.2   Drittstaat

Mit „Drittstaat“ sind alle Staaten gemeint, die nicht zum Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) gehören. Mitgliedstaaten des EWR sind alle EU-
Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Die Schweiz ist Drittstaat.

1.3   Täterschaft/Teilnahme/Beteiligung

In den folgenden Kapiteln werden immer wieder Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten dargestellt. Dabei ist stets zu beachten, dass sich nicht nur der Al-
leintäter des jeweils genannten Tatbestands, sondern bei Straftaten auch der
• mittelbare Täter,
• der Mittäter,
• der Anstifter sowie
• der Beihelfer
strafbar machen können, worauf aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht bei 
jedem Verstoß erneut eingegangen wird. Unter Punkt 4.1.1.2.4 finden sich bzgl. 
Verstößen gegen das PflVG praxisnahe Beispiele zu den o. g. Sonderrollen.

Bei Ordnungswidrigkeiten kann sich neben dem eigentlichen „Haupttäter“ 
auch der Beteiligte nach § 14 OWiG in vorsätzlicher Begehung ordnungs-
widrig verhalten. Die o. g. strafrechtlichen Regelungen gelten dabei entspre-
chend.1

1.4   Subjektiver Tatbestand

Die im Buch aufgeführten Ordnungswidrigkeiten können, wenn nichts an-
deres explizit vermerkt ist, allesamt in fahrlässiger Tatbegehung, also unter 

1 Vgl. Fromm in Haus/Krumm/Quarch, § 14 OWiG, Rn. 1
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1.5 Betriebserlaubnis

Missachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, verwirklich werden. 
Vorsätzliche Begehung ist nur erforderlich, wenn die Ordnungswidrigkeit 
in Abschnitt II der BKatV gelistet ist, was die Ausnahme darstellt.

Einige Ordnungswidrigkeiten, die sich per se nur vorsätzlich begehen las-
sen (z. B. Weigerung der Durchführung einer Schallpegelmessung nach 
entsprechender Aufforderung, siehe Punkt 6.1.3.3), hat der Verordnungs-
geber dennoch in Abschnitt I der BKatV unter den fahrlässig möglichen 
Ordnungswidrigkeiten eingereiht.

Bei Straftaten wird hingegen stets individuell auf den subjektiven Tatbe-
stand eingegangen.

1.5   Betriebserlaubnis

Die „Betriebserlaubnis“ ist die behördliche Feststellung in Form einer Ty-
pen- oder Einzelgenehmigung, die besagt, dass ein Fahrzeug vorschrifts-
mäßig ist.2

Der Begriff „Betriebserlaubnis“ wird in verschiedenen Gesetzen so unter-
schiedlich verwendet wie sonst kaum ein anderer. § 1 Abs. 1 Satz 2 StVG 
versteht darunter eine nationale Typengenehmigung, § 2 Satz 2 FZV eine 
nationale Typengenehmigung sowie eine Fahrzeug-Einzelgenehmigung. 
Die StVZO hingegen umfasst unter „Betriebserlaubnis“ jede nationale 
(„allgemeine Betriebserlaubnis“) oder EU-Typen- und Einzelgenehmigung 
(„Einzelbetriebserlaubnis“), daher unterscheidet § 19 StVZO beim Erlö-
schen der Betriebserlaubnis diese Begriffe auch nicht.

Die hier im Buch verwendete Definition kommt somit derjenigen der 
StVZO am nächsten und scheint am sinnvollsten, da es durch den kurzen 
und prägnanten Begriff „Betriebserlaubnis“ den Sprachgebrauch verein-
facht. Sie entspricht auch der amtlichen Praxis; so lautet die Überschrift 
zu Feld 17 der Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II „Merkmal zur 
Betriebserlaubnis“, worunter folgende Eintragungen möglich sind:3

• K = Fahrzeug aufgrund einer EU-Typgenehmigung bzw. ABE zugelassen, 
Daten sind konform

• A = Fahrzeug aufgrund einer EU-Typgenehmigung bzw. ABE zugelassen, 
Daten sind nicht konform

2 Vgl. Meyer in Münchener Kommentar, § 19 StVZO, Rn. 3
3 Kraftfahrt-Bundesamt: Leitfaden zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung Teil I und 

Teil II, URL: https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRegister/ZFZR/Info_behoerden/
Regelungen_ZulBescheinigungen/leitfaden_Ausfuellung_Zulassungsbescheinigung_
Teil_I_und_II.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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1. Begriffsbestimmungen/Vorbemerkungen

• E = Fahrzeug aufgrund einer Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge nach 
§ 21 StVZO zugelassen

• Z = Fahrzeug aufgrund einer Zulassungsbescheinigung Teil I aus einem 
anderen Mitgliedstaat zugelassen, wenn technische Fahrzeugbeschrei-
bung unvollständig (Merkmal Z auslaufend – nur Fortschreibungen)

• N = Fahrzeug aufgrund einer Nationalen Fahrzeug-Einzelgenehmigung 
nach Artikel 45 der Verordnung (EU) 2018/858 (erteilt durch zuständi-
ge Landesbehörde) zugelassen

• U = Fahrzeug aufgrund einer EU Fahrzeug-Einzelgenehmigung nach 
Artikel 44 der Verordnung (EU) 2018/858 (erteilt durch das Kraftfahrt-
Bundesamt) zugelassen

Die Zulassungsbehörde versteht bei ihrer Eintragungspraxis in den Zu-
lassungsbescheinigungen Teil I und Teil II somit alle Typen- und Einzel-
genehmigungen (national und EU) als „Betriebserlaubnis“. Wenn im Fol-
genden also von diesem Begriff die Rede ist, bedeutet dies, dass eine der 
folgenden Genehmigungen vorliegt:

1.5.1   Nationale Typengenehmigung

Eine „nationale Typengenehmigung“ kann gem. § 20 StVZO als „allgemeine 
Betriebserlaubnis“ (ABE) durch das Kraftfahrt-Bundesamt für reihenweise 
gefertigte oder noch zu fertigende Fahrzeuge allgemein erteilt werden. Das 
Kraftfahrt-Bundesamt beauftragt i. d. R. einen amtlich anerkannten Sachver-
ständigen für den Kfz-Verkehr mit der Prüfung.

Sinn dieser Typengenehmigung ist es, dass nicht jedes einzelne Fahrzeug 
gesondert geprüft werden muss und der Hersteller dadurch Kosten und 
Zeit einspart. Voraussetzung ist aber selbstredend, dass die Fahrzeuge 
nicht abweichend von der Typengenehmigung gefertigt werden.

Weitere Regelungen zur Erteilung der nationalen Typengenehmigung sind 
§ 19 Abs. 1 StVZO zu entnehmen. Voraussetzung für die Erteilung ist, dass 
das Fahrzeug bestimmten in der Vorschrift genannten Normen entspricht.

Die nationale Typengenehmigung hat nur noch geringe Bedeutung, da für 
die meisten Neufahrzeuge eine EU-Typengenehmigung vorgeschrieben ist.

1.5.2   EU-Typengenehmigung

Aufgrund verschiedener Rechtsakte der EU und wegen auf deren Grund-
lage erlassener nationaler Vorschriften sind Typengenehmigungen für Neu-
fahrzeuge mittlerweile hauptsächlich in Form von „EU-Typengenehmigun-
gen“ zu erteilen. Sinn ist es, dass diese von einem Mitgliedstaat erteilte 
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EU-Typengenehmigung auch in jedem anderen EU-Mitgliedstaat unkom-
pliziert ohne weitere Prüfung anzuerkennen und keine separate nationale 
Typengenehmigung erforderlich ist. Dies spart Zeit und Kosten.

In Deutschland werden EU-Typengenehmigungen nach Maßgabe der §§ 3 ff. 
EG-FGV (dort noch als „EG-Typengenehmigung“ bezeichnet) durch das Kraft-
fahrt-Bundesamt erteilt. Jedoch sind, dem Sinn einer EU-weiten Typengeneh-
migung folgend, auch solche anderer EU-Staaten bei einer deutschen Fahr-
zeugzulassung anzuerkennen.

Aufgrund immer neuer EU-Rechtsakte (so etwa Verordnung EU 2018/858) 
müssen die jeweiligen nationalen Gesetze zur Erteilung von EU-Typenge-
nehmigungen stets im Lichte der neueren Vorschriften gelesen werden.

1.5.3   Nationale Einzelgenehmigung

Entspricht ein Fahrzeug keinem genehmigten Typ, kann der Verfügungs-
berechtigte nach § 21 StVZO bei der Zulassungsbehörde eine „nationale 
Einzelbetriebserlaubnis“ beantragen. Dazu ist ein Vollgutachten eines amt-
lich anerkannten Sachverständigen oder eines technischen Dienstes zur 
Prüfung von Gesamtfahrzeugen nach § 30 EG-FGV erforderlich. Weiterhin 
ist die Einholung einer nationalen Einzelgenehmigung entsprechend er-
forderlich, wenn die Betriebserlaubnis erloschen ist (siehe Punkt 7.6.4).

Weitere Regelungen zur Erteilung der nationalen Einzelgenehmigung sind 
§ 19 Abs. 1 StVZO zu entnehmen. Voraussetzung für die Erteilung ist, dass 
das Fahrzeug bestimmten in der Vorschrift genannten Normen entspricht.

Nicht zulässig ist eine Einzelgenehmigung, wenn bereits eine Einzel- oder 
Typengenehmigung besteht und nicht erloschen ist.

Fällt ein Fahrzeug in den Geltungsbereich der EG-FGV, muss die Einzelge-
nehmigung nach dieser Vorschrift eingeholt werden, die EG-FGV ist also 
Lex specialis zur StVZO.

1.5.4   EU-Einzelgenehmigung

Nach den Rechtsakten der EU und den auf ihrer Grundlage erlassenen natio-
nalen Vorschriften sind „EU-Einzelgenehmigungen“, sofern keine Typen-
genehmigung besteht, erforderlich. In Deutschland werden diese von der 
Zulassungsbehörde nach § 13 EG-FGV erteilt. Wie auch bei der nationalen 
Einzelgenehmigung ist hier ein Vollgutachten eines amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder eines technischen Dienstes zur Prüfung von Gesamt-
fahrzeugen nach § 30 EG-FGV Voraussetzung für die Erteilung.
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1.5.5   Nachweis der Betriebserlaubnis

Ist für ein deutsches Fahrzeug keine Zulassungsbescheinigung Teil I ausge-
stellt worden, sind in vielen Fällen nach § 4 Abs. 5 FZV das Mitführen und 
Aushändigen der Betriebserlaubnis vorgeschrieben (siehe Punkt 3.2.2.1.1). 
Diese kann dabei in Form folgender Dokumente nachgewiesen werden:
• „Datenbestätigung“: Dies ist gem. § 2 Satz 1 Nr. 8 FZV die Bescheini-

gung, dass das Fahrzeug mit einer nationalen Typengenehmigung kon-
form ist.

• „Übereinstimmungsbescheinigung“: Dabei handelt es sich gem. § 2 Satz 1 
Nr. 7 FZV um die Bestätigung, dass das Fahrzeug einer EU-Typengenehmi-
gung entspricht.

• „Bescheinigung über die Fahrzeug-Einzelgenehmigung“: Dieses Doku-
ment bescheinigt, dass das Fahrzeug eine gültige nationale oder EU-Ein-
zelgenehmigung aufweist.

1.6   Nutzungsarten

Im Fahrerlaubnisrecht sowie in der StVO ist das „Führen“ des Fahrzeugs 
von entscheidender Bedeutung. „Führen“ bedeutet dabei die willentliche 
Nutzung der Bedieneinrichtung des Fahrzeugs allein oder unter Mitver-
antwortung, um es in Bewegung zu setzen. Es können somit auch mehrere 
Personen gleichzeitig Führer eines Fahrzeugs sein, sofern sie längerfristig 
an der Bedienung mitwirken (z. B. Lenken durch Person A, Bedienung der 
Pedale durch Person B). Auch ein Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz kann 
daher bei nicht nur kurzem Eingreifen Fahrzeugführer sein. Beim auto-
nomen Fahren (§ 1a Abs. 4 StVG) ist derjenige, der die Funktion aktiviert 
und nutzt, auch ohne weitere Steuerung Fahrzeugführer. Er muss sich 
dabei nicht zwingend im Fahrzeug befinden.4

Im Zulassungsrecht spielen jedoch auch andere Formen der Nutzung eine 
Rolle.

1.6.1   Inbetriebsetzen

Das „Inbetriebsetzen“ (auch als „Inbetriebnahme“ bezeichnet) eines Fahr-
zeugs ist in der FZV von entscheidender Bedeutung, da sich erst daraus die 
Zulassungspflicht ergibt. Bis zum Inkrafttreten der Änderung der FZV im 
September 2023 wurde darunter das bestimmungsgemäße Verwenden eines 
Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel verstanden, das über das Führen hin-

4 Vgl. König in Hentschel/König/Dauer, § 316 StGB, Rn. 3 ff.
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ausging. Welche vom Führen nicht umfasste Formen darunterfielen, war 
umstritten. Teils wurden auch Vorgänge im ruhenden Verkehr umfasst.5

Mit der Neufassung der FZV im September 2023 wurde die klare Trennung 
der Begriffe „Inbetriebsetzen“ und „Führen“ aufgegeben. So lautet § 3 Abs. 1 
Satz 1 FZV neuerdings:

Ein Kraftfahrzeug und seine Anhänger dürfen von der das Fahrzeug füh-
renden Person auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn 
sie zum Verkehr zugelassen sind.

Der Verordnungsgeber stellt hier also den Fahrzeugführer (als die „das Fahr-
zeug führende Person“ bezeichnet) als denjenigen vor, der das Fahrzeug in 
Betrieb setzt, was zwar per se keine Gleichsetzung der Begriffe bedeutet, 
jedoch eine Unterscheidung kaum noch ermöglicht. Das Differenzieren 
zwischen „Führen“ und „Inbetriebsetzen“ spielt somit spätestens seit dem 
1.9.2023 in der Praxis fast keine Rolle mehr.

Dass zumindest ruhende Vorgänge im Straßenverkehr nicht als „Inbetrieb-
setzen“ gelten sollen, hat der Verordnungsgeber schon vor vielen Jahren 
deutlich gemacht, als er bei Wechsel- und Saisonkennzeichen explizit zwi-
schen der Inbetriebsetzung und dem Abstellen auf öffentlichen Straßen 
unterschied. So lautete § 9 Abs. 3 Satz 5 FZV in der bis zum 31.8.2023 gel-
tenden Fassung:

Das Fahrzeug darf auf öffentlichen Straßen nur während des angegebenen 
Betriebszeitraums
1. in Betrieb genommen oder
2. abgestellt werden.

1.6.2   Anordnen/Zulassen

Viele zulassungsrechtliche Ordnungswidrigkeiten werden erfüllt, wenn die 
Inbetriebsetzung durch den Halter (siehe Punkt 1.7) eines Fahrzeugs „ange-
ordnet“ oder „zugelassen“ wird. „Anordnen“ bedeutet, dass man jemanden 
dazu bestimmt, etwas zu tun. Dies ist oftmals bei Unternehmen der Fall, in 
welchen ein Angestellter aufgrund seiner Tätigkeit verpflichtet wird, ein 
Fahrzeug zu führen. „Zulassen“ hingegen meint das Gewährenlassen bzw. 
Dulden der Inbetriebsetzung, ohne den Fahrer explizit dazu aufzufordern.

5 Vgl. Ternig in Haus/Krumm/Quarch, § 3 FZV, Rn. 2a
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„Anordnen“ an sich kann von seinem Wesen her nur vorsätzlich begangen 
werden, jedoch kann Fahrlässigkeit hinsichtlich der Illegalität der Fahrt 
vorliegen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Spediteur seinen 
Angestellten bestimmt, einen Lkw mit zu geringem Reifenprofil zu fahren, 
ohne dass der Spediteur über diesen Umstand weiß.

„Zulassen“ hingegen kann nicht nur in Bezug auf den Zustand des Fahr-
zeugs, sondern auch auf das Zulassen an sich fahrlässig geschehen. Vor-
stellbar wäre etwa, dass der Spediteur seine Angestellten nicht auf den 
Umstand des technischen Mangels aufmerksam macht, wodurch es ohne 
explizite Anordnung zu einer Fahrt mit dem Lkw kommt.

Ob der Halter sorgfaltswidrig gehandelt und somit die Fahrt fahrlässig 
angeordnet bzw. zugelassen hat, muss in jedem Einzelfall individuell ge-
prüft werden. Zwar hat er eine Verantwortung hinsichtlich des Betriebs 
seines Fahrzeugs, „überspannte Anforderungen“ dürfen jedoch auch nicht 
an ihn gestellt werden. So ist der Halter beispielsweise nicht verpflichtet, 
ohne besonderen Anlass den Fahrzeugschlüssel so zu lagern, dass seine 
Mitbewohner auf diesen keinen Zugriff haben.6

1.6.3   Gebrauchen

§ 267 StGB, § 22 StVG, das PflVG sowie das AuslPflVG stellen den „Gebrauch“ 
eines nicht haftpflichtversicherten Fahrzeugs im Straßenverkehr unter Stra-
fe. Darunter fällt, wie auch beim Inbetriebsetzen, das bestimmungsgemäße 
Verwenden eines Fahrzeugs zum Zwecke der Fortbewegung, wobei es keine 
Rolle spielt, ob dies mit eigenen oder mit fremden Antriebskräften geschieht.7

Wer also ein Elektrokleinstfahrzeug mit ausgeschaltetem Motor als Tret-
roller verwendet, gebraucht dieses dennoch und macht sich bei Verwen-
dung im öffentlichen Straßenverkehr strafbar, wenn es nicht versichert 
ist.

1.6.4   Gestatten des Gebrauchs

Die „Gestattung“ des Gebrauchs, welche gem. (Ausl)PflVG u. U. ebenfalls 
unter Strafe steht, ist identisch mit „Anordnen“ und „Zulassen“ (1.6.2).8 9

6 Vgl. Weidig in Münchener Kommentar, § 21 StVG, Rn. 25 f.
7 Vgl. Kretschmer in Münchener Kommentar, § 6 PflVG, Rn. 27 ff.
8 Vgl. Jahnke in Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, § 9 PflVAuslG, Rn. 5
9 Vgl. Link/Moos in Haus/Krumm/Quarch, § 6 PflVG, Rn. 25
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1.6.5   Benutzen

Das widerrechtliche „Benutzen“ spielt im KraftStG eine Rolle, da hier-
durch Kfz-Steuer entsteht und sich der Benutzer ggf. der Steuerhinterzie-
hung strafbar macht. „Benutzen“ ist hierbei synonym zu „Gebrauchen“ zu 
verwenden.

1.6.6   Schleppen und Abschleppen

„Schleppen“ oder „Abschleppen“?
Abb. 2 

Das „Schleppen“ eines Kraftfahrzeugs liegt vor, wenn dieses planmäßig 
als Anhänger hinter einem anderen Kraftfahrzeug gezogen wird. Solche 
Vorgänge sind nach § 33 StVZO verboten.

„Abschleppen“ hingegen ist das Bergen eines während der Fahrt pannen-
bedingt liegengebliebenen Kraftfahrzeugs durch ein anderes Kraftfahr-
zeug. Dies ist nach § 15a StVO unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

Sowohl „Schleppen“ als auch „Abschleppen“ begründen für das gezogene 
Fahrzeug eine Inbetriebsetzung, ein Gebrauchen sowie ein Benutzen. 
Dies folgt schon aus der Analogie, dass auch „normale“ Anhänger zulas-
sungsrechtlich in diese Kategorien fallen.
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Die Person im (ab)geschleppten Kraftfahrzeug ist zwar kein Kfz-Führer und 
braucht folglich keine Fahrerlaubnis,10 wirkt durch Betätigung der Lenkung 
und Bremse dennoch bestimmungsgemäß auf die Bedieneinrichtungen ein 
und begründet dadurch, wie auch die Person im ziehenden Fahrzeug, ein 
Führen, eine Inbetriebsetzung, ein Gebrauchen sowie ein Benutzen.

1.7   Fahrzeughalter

In vielen Fällen spielt die Person des „Fahrzeughalters“ eine Rolle. Wer 
genau ist das? Vielfach ist der Fahrzeughalter gleichzeitig auch Inhaber 
der Zulassung, also die Person, die in der Zulassungsbescheinigung ein-
getragen ist.

Diese Definition greift jedoch zu kurz: Auch zulassungsfreie Fahrzeuge, wie 
etwa Elektrokleinstfahrzeuge, haben einen Halter. Gleiches gilt für zulas-
sungspflichtige Fahrzeuge, die pflichtwidrig nicht zugelassen wurden. Eben-
so kann es vorkommen, dass der bei einem zugelassenen Fahrzeug eingetra-
gene Inhaber der Zulassung nicht der Fahrzeughalter ist oder dass mehrere 
Personen gleichzeitig Halter sind.

Im Zulassungsrecht hat sich die Halterdefinition des Bundesgerichts-
hofs11 durchgesetzt, wonach Fahrzeughalter ist, wer die tatsächliche Ver-
fügungsgewalt über das Fahrzeug ausübt und für die Betriebskosten auf-
kommt.

Bei Fahrzeugvermietungen sind Mieter und Vermieter i. d. R. beide Fahr-
zeughalter, es sei denn, die Überlassung erfolgt nur für wenige Stunden 
oder einen Tag. Selbst ein Dieb kann zum Fahrzeughalter werden, wenn 
er die „ungestörte Verfügungsmacht“ ausübt.12

1.8   Zulassungsbehörde

Der Begriff der „Zulassungsbehörde“ ist in § 5 Abs. 1 FZV als „die nach 
Landesrecht für die Ausführung dieser Verordnung zuständige Behörde“ 
definiert. Es ist also die Behörde, welche die Regelungen der FZV umzu-
setzen hat. Welche genaue Zulassungsbehörde zuständig ist, ergibt sich 
aus § 75 FZV (siehe Punkt 3.1). Meist sind diese den Straßenverkehrsbe-
hörden der Landkreise und der kreisfreien Städte angegliedert.

10 Vgl. Dauer in Hentschel/König/Dauer, § 6 FeV, Rn. 61
11 BGH, Urteil vom 22.3.1983 – VI ZR 108/81 –, NStZ 1983, S. 416
12 Vgl. König in Hentschel/König/Dauer, § 7 StVG, Rn. 14 ff.
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1.9   Fahrzeug

Entgegen der Definition des § 2 Satz 1 Nr. 3 FZV, wonach „Fahrzeuge“ alle 
Kraftfahrzeuge und deren Anhänger sind, wird dieser Begriff hier anders 
festgelegt, da ansonsten z. B. Fahrräder oder Kutschen nicht als Fahrzeuge 
gelten würden, obwohl sie dies zweifelsfrei sind.

Straßenverkehrsrechtliche „Fahrzeuge“ sind „Gegenstände, die zur Fortbe-
wegung auf dem Boden bestimmt und geeignet sind.“13 Dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Gegenstände durch Motoren- oder menschliche bzw. tieri-
sche Muskelkraft angetrieben werden.

Explizit keine Fahrzeuge sind nach § 24 Abs. 1 StVO und § 16 Abs. 2 StVZO 
folgende Gegenstände:
• Schiebe- und Greifreifenrollstühle
• Rodelschlitten
• Kinderwagen
• Tretroller und Kinderfahrräder
• Inline-Skates und Rollschuhe
• ähnliche nicht motorbetriebene Fortbewegungsmittel
• mit einem Hilfsantrieb ausgerüstete ähnliche Fortbewegungsmittel mit 

einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h
An Schienen gebundene Fortbewegungsmittel gelten nicht als Fahrzeuge 
im Sinne dieses Buches.

Es bestehen einige relevante Untergruppen des Begriffs „Fahrzeug“, welche 
nachfolgend näher beleuchtet werden:

1.9.1   Kraftfahrzeug

„Kraftfahrzeuge“ sind eine besondere Art von Fahrzeugen. Dabei handelt 
es sich gem. § 1 Abs. 2 StVG um „Landfahrzeuge, die durch Maschinen-
kraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.“

Ob die Maschinenkraft durch einen Verbrennungs- oder einen Elektro-
motor erzeugt wird, spielt dabei keine Rolle. Elektrokleinstfahrzeuge („E-
Scooter“) sind folglich auch Kraftfahrzeuge.

13 Heß in Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, § 2 StVO, Rn. 3
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1.9.2   Fahrrad

Ein „Fahrrad“ ist gem. § 63a Abs. 1 StVZO „ein Fahrzeug mit mindestens 
zwei Rädern, das ausschließlich durch die Muskelkraft auf ihm befindli-
cher Personen mit Hilfe von Pedalen oder Handkurbeln angetrieben wird.“

1.9.3   Pedelec

Als „Pedelecs“ gelten in diesem Buch die in § 1 Abs. 3 StVG definierten 
Fahrzeuge:

Keine Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes sind Landfahrzeuge, die 
durch Muskelkraft fortbewegt werden und mit einem elektromotorischen 
Hilfsantrieb mit einer Nenndauerleistung von höchstens 0,25 kW ausgestat-
tet sind, dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwin-
digkeit progressiv verringert und
1. beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher,
2. wenn der Fahrer im Treten einhält,

unterbrochen wird. Satz 1 gilt auch dann, soweit die in Satz 1 bezeichneten 
Fahrzeuge zusätzlich über eine elektromotorische Anfahr- oder Schiebe-
hilfe verfügen, die eine Beschleunigung des Fahrzeuges auf eine Geschwin-
digkeit von bis zu 6 km/h, auch ohne gleichzeitiges Treten des Fahrers, er-
möglicht. Für Fahrzeuge im Sinne der Sätze 1 und 2 sind die Vorschriften 
über Fahrräder anzuwenden.

Durch Manipulation an einem Pedelec (z. B. Erhöhung der Leistung) kann 
dieses jedoch zu einem Kraftfahrzeug werden, weil es dann nicht mehr 
unter die Ausnahme des § 1 Abs. 3 StVG fällt.

1.9.4   Anhänger

Ein „Anhänger“ ist gem. § 2 Satz 1 Nr. 2 FZV ein Fahrzeug, das zum An-
hängen an ein Kraftfahrzeug geeignet und bestimmt ist. Die FZV befasst 
sich ausschließlich mit Kraftfahrzeugen und deren Anhängern, daher er-
gibt diese Definition für die FZV selbst Sinn.

Da dieses Buch jedoch auch andere Fahrzeuge (z. B. Fahrräder) behandelt, 
gilt als „Anhänger“ i. S. d. vorliegenden Werkes jedes Fahrzeug, das zum 
Anhängen an ein anderes Fahrzeug geeignet und bestimmt ist. Somit sind 
z. B. auch Fahrrad- und Kutschenanhänger umfasst, obwohl diese nach der 
FZV keine Anhänger sind.


