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Liebe Leserin, lieber Leser, 

auch am Deutschen Zentrum für Schienenver-

kehrsforschung blicken wir auf ein ereignisrei-

ches Jahr 2022 zurück. Die vergangenen drei 

Jahre wurden natürlich stark durch den Orga-

nisationsaufbau und die Corona-Pandemie 

beeinflusst. Im vierten Jahr unseres Bestehens 

konnten wir erstmals so etwas wie Normalbe-

trieb erleben. In unseren Büros in Dresden und 

Bonn arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen 

wieder vor Ort zusammen ǎ eine wichtige und motivierende Ergänzung zu unseren Videokonferen-

zen. Im Mai 2022 haben wir uns in einer zweitägigen Klausurtagung erstmals in voller Besetzung 

persönlich getroffen und intensiv miteinander gearbeitet.  

Endlich konnten wir einige Veranstaltungen hybrid oder sogar vor Ort durchführen. Zusammen mit 

verschiedenen Onlineformaten, einer Fachtagung zur Begleitforschung rund um das 9-Euro-Ticket 

oder dem Forschungsworkshop zur Schienenverkehrsforschung blicken wir auf ein Veranstaltungs-

programm zurück, durch das wir uns an vielen Stellen mit der Branche austauschen und viele wich-

tige Impulse für unsere weitere Arbeit mitnehmen konnten. 

Ein wichtiger Meilenstein im vergangenen Jahr war die Evaluation durch den Wissenschaftsrat. Die 

Vorbereitung der Begehung hat unsere Arbeit Anfang des Jahres sehr geprägt. Ende März präsentier-

ten wir unsere Arbeit und die laufenden Forschungsprojekte der Arbeitsgruppe des Evaluationsaus-

schusses ǎ leider aufgrund der Pandemielage nur digital. Im Oktober wurde der Evaluationsbericht 

veröffentlicht, der uns für unsere weitere Arbeit sehr motiviert: Aus Sicht des Wissenschaftsrats leis-

teten wir bislang gute Aufbauarbeit und haben eine große Bedeutung für die angestrebte Mobilitäts-

wende. Damit haben wir Rückenwind für den weiteren Ausbau des DZSF! 

Ein Höhepunkt des Jahres war die erste InnoTrans-Messe seit Bestehen des DZSF. Zum ersten Mal 

konnten wir unsere Arbeit einem breiten Fachpublikum präsentieren und viele neue Kontakte in die 

Branche knüpfen. Wir haben die Messe auch genutzt, um unser internationales Netzwerk auszu-

bauen: Mit dem Korean Railroad Research Institute und dem polnischen Instytut Kolejnictwa wur-

den Vereinbarungen zur zukünftigen Zusammenarbeit abgeschlossen.  

Im letzten Jahr konnte ich an dieser Stelle resümieren, dass das DZSF in der Schienenverkehrsfor-

schung angekommen ist. Ein Jahr später möchte ich ergänzen: Wir konnten uns an der Schnittstelle 

zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik etablieren und blicken der Zusammenarbeit mit dem 

Bundesverkehrsministerium, dem Schienenverkehrssektor und der Wissenschaft voller Erwartung 

auf das gemeinsame Engagement für die Stärkung des Schienenverkehrs entgegen!  

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

 

Prof. Dr.- Ing. Corinna Salander, Direktorin des DZSF (bis Januar 2023) 
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7Õĸ 7Ä~F 

Das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) beim Eisenbahn-Bundesamt ist die 

Ressortforschungseinrichtung für den Verkehrsträger Schiene im Geschäftsbereich des Bundesmi-

nisteriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Seit seiner Gründung im Mai 2019 forscht das DZSF als 

neutrale, unabhängige Denkfabrik des BMDV für die Weiterentwicklung des Schienenverkehrs.  

Die Ressortforschung des DZSF ist lösungsorientiert, praxisnah und interdisziplinär ausgerichtet. Sie 

deckt ein breites Themenspektrum ab und ist eng mit der Wissenschaft und dem Bahnsektor ver-

netzt. Die Ressortforschung dient der wissenschaftsbasierten Politikberatung und der wissenschafts-

basierten Unterstützung der hoheitlichen Aufgaben des Bundes. Am Hauptsitz in Dresden sowie am 

Standort Bonn arbeiten insgesamt über 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  

Das DZSF  

¶ berät das BMDV wissenschaftlich fundiert in allen Fragen des Schienenverkehrs. Es stellt 

Entscheidungshilfen zu wichtigen Fragen des Regierungshandelns bereit. 

¶ koordiniert und fördert den Austausch und Wissenstransfer in der Schienenverkehrsfor-

schung. Die Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung werden veröffentlicht und stehen 

dem Sektor und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. 

¶ greift neben mittel-  und langfristigen Forschungsthemen dringende aktuelle Fragestellun-

gen in seiner Ressortforschungsarbeit auf.  

¶ wirkt bei der nationalen und europäischen Standardisierung mit. 

¶ identifiziert Forschungsbedarfe und entwickelt Forschungsthemen weiter. Die Steuerung der 

Forschungsaktivitäten stellt sicher, dass Haushaltsmittel wirtschaftlich und zielorientiert 

eingesetzt werden.  

¶ forscht neutral und unabhängig. Das DZSF verfügt über wissenschaftlich fundierte Expertise. 

Die Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis werden eingehalten. 
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Äąíėí ńĞé OĞĸĿĴńĝíĞĿí éíĴ 
zíĸĸĥĴĿøĥĴĸãĂńĞý 

Die Ressortforschung ist ein eigenständiger Teil des deutschen Wissenschaftssystems, insbesondere 

der wissenschaftsbasierten Politikberatung. Die Forschungsergebnisse sind öffentlich zugänglich,     

z. B. durch Publikationen und Veranstaltungen. Das DZSF kann für seine Aufgaben als Ressortfor-

schungseinrichtung verschiedene Instrumente nutzen: eigene Forschungsaktivitäten, die Vergabe 

von Forschungsaufträgen an Dritte und Drittmittelforschung. Außerdem nimmt das DZSF Aufgaben 

des Eisenbahn-Bundesamts in der Steuerung und Durchführung für einzelne Förderrichtlinien wahr.  

Eigene Forschungsaktivitäten und Auftragsforschung 

Das DZSF führt die Ressortforschung durch eigene Forschungsaktivitäten, teilweise in Kooperation 

mit anderen Forschungseinrichtungen, durch. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 

DZSF decken hierzu ein breites Themenspektrum und unterschiedliche Fachdisziplinen ab, um den 

vielfältigen Fragestellungen zur Weiterentwicklung des Verkehrssystems Schiene gerecht zu werden.  

Ergänzend werden Themen und Aufgaben, die durch eigene Forschung nicht abgedeckt werden kön-

nen, als Forschungs- und Entwicklungsaufträge (FuE) an wissenschaftlich arbeitende Einrichtungen 

und Personen vergeben. Das DZSF definiert die Ziele der Projekte und steuert diese fachlich. Diese 

Form der Ressortforschung wird als Auftragsforschung oder extramurale Forschung bezeichnet. Die 

Übersicht aller Projekte aus dem Jahr 2022 findet sich im Anhang (siehe Forschungsprojekte). 

Forschungsförderung und Bewilligungsbehörde 

Die Forschungsförderung dient der Entwicklung neuer Technologien und erfolgt im Rahmen von 

Förderrichtlinien, die, inhaltlich abgegrenzt, offen sind für die Kreativität der Antragsteller. Die For-

schungsförderung richtet sich an Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten. Die 

Forschungsergebnisse und Entwicklungen sollen anwendungsorientiert sein und sich am Bedarf des 

Markts ausrichten. Das Element der Forschungsförderung wird perspektivisch stärker für die Umset-

zung des Bundesforschungsprogramms Schiene genutzt werden.  

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist Bewilligungsbehörde für die Förderrichtlinie zur Förderung von 

Innovationen im Schienengüterverkehr (Z-SGV). Das DZSF informiert und berät im Auftrag des 

BMDV zu den Fördermöglichkeiten sowie der Beantragung und wickelt die Bereitstellung und 

zweckgemäße Verwendung der Fördermittel ab. Hierzu gehört auch die Bewertung der Förderan-

träge für die Erprobung und Markteinführung innovativer Technologien des Schienengüterverkehrs 

in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und Schienenfahrzeugtechnik. Die Förderperiode 

bezieht sich aktuell auf den Zeitraum vom 20.05.2020 bis 31.12.2024. 
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7ąí FĥĴĸãĂńĞýĸâíĴíąãĂí 
Das DZSF ist als eigenständiges Bundesinstitut beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) angesiedelt. Der 

Präsident des EBA nimmt im Einvernehmen mit dem BMDV die Dienstaufsicht über das DZSF wahr. 

Die koordinierende Fachaufsicht wird durch das BMDV wahrgenommen. 

Das Bundesforschungsprogramm Schiene definiert die Themenfelder Wirtschaftlichkeit, Umwelt 

und nachhaltige Mobilität sowie Sicherheit als Struktur für die Arbeit des DZSF. Das komplexe Sys-

tem Bahn ist von vielen Interdependenzen geprägt: Digitalisierung, Automatisierung, Migration so-

wie rechtliche Fragestellungen sind Querschnittsthemen, die alle Themenfelder betreffen. Aufgabe 

des DZSF ist es, das Gesamtsystem Bahn einschließlich seiner Schnittstellen zu berücksichtigen. 

Das DZSF gliedert sich in fünf Forschungsbereiche: Strategische Planung, Wirtschaftlichkeit, Umwelt 

und nachhaltige Mobilität, Sicherheit und Querschnittsthemen. Die Forschungsbereiche des DZSF 

sind interdisziplinär aufgestellt, um Projekte und Themen umfassend und unter Beteiligung der un-

terschiedlichen Fachdisziplinen zu bearbeiten. 

  

Abbildung 1: Organigramm des DZSF: Forschungsbereiche und Bereichsleitungen. Quelle: DZSF. 
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Strategische Planung  

Der Forschungsbereich Strategische Planung führt die strategische Forschungsplanung und das stra-

tegische Management der Forschungsarbeit im DZSF durch. Die Ziele der Bundesregierung, der stra-

tegische Ressortforschungsrahmen des BMDV sowie das Bundesprogramm Schiene bilden den Rah-

men für die kurz-, mittel-  und langfristige Forschungsplanung des DZSF. Internationale Bezüge wer-

den ebenso berücksichtigt wie der einheitliche europäische Eisenbahnraum. Der Forschungsbereich 

Strategische Planung koordiniert die internationale Vernetzung des DZSF, baut das Offene Digitale 

Testfeld und das LärmLab 21 auf und betreut die Förderrichtlinie Z-SGV.   

Wirtschaftlichkeit 

Der Forschungsbereich Wirtschaftlichkeit greift die grundsätzliche Fragestellung auf, wie der Schie-

nenverkehr mit Hilfe technologischer Entwicklungen und durch staatliches Handeln effizienter wer-

den kann. Ziel ist es, Schienenverkehr für Fahrgäste und in der Logistik attraktiv zu machen und damit 

den Anteil des Schienenverkehrs am Modal Split dauerhaft zu erhöhen. Mehr Güter- und Personen-

verkehr auf die Schiene zu verlagern, setzt voraus, dass der Transport bedarfsgerecht, zuverlässig und 

ökonomisch ist.  

Die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene erfordert die Steigerung entsprechender Kapazitäten 

im Schienennetz. Fehlende oder überlastete Strecken und Bahnhöfe sind relativ einfach einzuordnen, 

der Ausbau und Neubau von Strecken ist aber aufwändig und stößt oft auf Widerstand bei Anwoh-

nerinnen und Anwohnern. Die Bestimmung der Nutzungsdauer der vorhandenen Schieneninfra-

struktur ist ein weiterer Aspekt für die Kapazität im Schienennetz. Zentrale Forschungsthemen des 

Bereiches Wirtschaftlichkeit umfassen die optimierte Nutzung der vorhandenen Schieneninfrastruk-

tur durch digitale Innovationen, eine verbesserte intermodale Verkehrssteuerung und die Digitalisie-

rung von Lieferketten.  

Umwelt und nachhaltige Mobilität 

Die Forschungsarbeit des Bereiches Umwelt und nachhaltige Mobilität soll dazu beitragen, den Vor-

teil der Schiene als umweltfreundlichsten Verkehrsträger zu festigen und gegenüber anderen Ver-

kehrsträgern auszubauen.  Um das Ziel einer deutlich reduzierten Umweltbelastung bei gleichzeitig 

steigenden Mobilitätsansprüchen von Bevölkerung und Wirtschaft zu erreichen, muss sich auch der 

Schienenverkehr den sich ändernden sozialen, technologischen und ökologischen Rahmenbedingun-

gen stellen.  

Der Forschungsbereich baut dazu ein bundesweites Umweltmessstellennetz auf, das Daten für das 

Boden- und Gewässermonitoring aufzeichnet. Auch für den Bereich Luftmonitoring werden Daten 

mit Ausbreitungsberechnungen bereitgestellt, die in einem ersten Untersuchungsprogramm erfasst 

werden.   
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Die Auswirkungen des Klimawandels und die Zunahme von Extremwetterereignissen auf den Ver-

kehr und die Infrastruktur werden analysiert und verschiedene Anpassungsoptionen für die Schiene 

evaluiert. Für den verbesserten Natur- und Artenschutz untersucht der Forschungsbereich Möglich-

keiten, um beispielsweise die heimische Biodiversität zu fördern und gebietsfremde Tier- und Pflan-

zenarten zu bekämpfen.  

Nachhaltige Mobilität braucht ein gutes Verkehrsangebot. Die Wiederinbetriebnahme von zuvor 

stillgelegten Schienenstrecken stellt eine wichtige Möglichkeit dar, um den Schienenverkehr wieder 

in der Fläche zu etablieren, eine verbesserte Stadt-Umland-Anbindung zu ermöglichen und damit 

zur generellen Verkehrsverlagerung beizutragen.  

Sicherheit 

Im Forschungsbereich Sicherheit sind der Erhalt und die Weiterentwicklung des bestehenden Sicher-

heitsniveaus im Bahnsystem die übergreifenden Ziel der Forschungsaktivitäten. Eng vernetzt ist die-

ses Ziel mit den anderen DZSF-Forschungsbereichen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und nachhaltige 

Mobilität oder Digitalisierung, Automatisierung und Migration.  

Die Digitalisierung und die Automatisierung sind zentrale Treiber für eine Modernisierung der Leit-  

und Sicherungstechnik. Gleichzeitig erfordert die Umsetzung von Innovationen im Bereich Sicherheit 

der Eisenbahn eine durchdachte Migrationsstrategie, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden und 

zudem dem Wirtschaftlichkeitsgebot zu genügen. Eine zentrale Rolle in diesem Zusammenwirken 

spielt der Mensch. Um die Sicherheit im Schienenverkehr zu gewährleisten und weiter auszubauen, 

müssen neben regulatorischen und technischen Maßnahmen zunehmend auch menschliche und or-

ganisatorische Faktoren adressiert werden.  

Die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung der Systeme schafft neue Angriffsmöglichkeiten für 

aggressivere und komplexere, cyber-physische Angriffe auf diese Systeme. Die Absicherung gegen 

solche Angriffe erfordert ein beständiges Reagieren und prognostische Weitsicht bei der Identifizie-

rung, Erforschung und Schließung entsprechender Sicherheitslücken. Die Forschung im Bereich Cy-

bersecurity etabliert sich daher als Daueraufgabe. 

Querschnittsthemen  
Digitalisierung, Automatisierung, Migration und Recht 

Der Forschungsbereich Querschnittsthemen befasst sich mit den vielfältigen Forschungsfragen zur 

Digitalisierung. Grundlage die Anwendung digitaler Technologien im Bahnsektor ist die Entwicklung 

einer verfügbaren und verlässlichen Datenbasis für das Bahnsystem. Die Verbesserung dieser Daten 

ist eine wesentliche Aufgabe des Forschungsbereichs. Der Forschungsbereich befasst sich insbeson-

dere auch mit der Einführung digitaler und datenbasierter Instandhaltungsstrategien, um die Plan-

barkeit von Instandhaltungsmaßnahmen zu erhöhen und Ausfallrisiken von Infrastruktur und Fahr-

zeugen zu reduzieren.   
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Forschungsfragen des Fahrbetriebs mit höheren Automatisierungsgraden sind ein weiterer Schwer-

punkt des Forschungsbereichs. Die Herausforderung in diesem Bereich besteht aktuell darin, Erfah-

rungen aus Inselbetrieben auf offene Netzstrukturen mit vielfältiger Fahrzeugnutzung im Mischbe-

trieb zu übertragen. Voraussetzung dafür ist eine angepasste Sensorik, um die Anforderungen zur 

Fahrweg-, Hindernis- und Positionserkennung zu erfüllen. Zudem sind regulative Fragestellungen 

zur Festlegung von Sicherheitskennwerten für die Regel- und Rückfallfunktionen beim hochauto-

matisierten Fahrbetrieb zu klären. Der Forschungsbereich entwickelt außerdem Ansätze zur Migra-

tion von Forschungsergebnissen und Innovationen in die betriebliche Praxis. 

 

Das Bundesforschungsprogramm Schiene 

Das Bundesforschungsprogramm Schiene ist das ei-

genständige Forschungsprogramm des Bundes für 

den Schienenverkehr. Es beschreibt den Forschungs- 

und Entwicklungsbedarf des gesamten Verkehrsträ-

gers: Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur und 

Fahrzeuge. Mit dem Bundesforschungsprogramm 

Schiene setzt das Bundesministerium für Digitalisie-

rung und Verkehr (BMDV) wichtige Ziele und Meilen-

steine in der Schienenverkehrsforschung für die 

nächsten Jahre. Das Programm ordnet die For-

schungsthemen den drei zentralen Zielen Wirt-

schaftlichkeit, umweltverträgliche und nachhaltige 

Mobilität sowie Sicherheit zu. Für das DZSF bildet es 

den übergeordneten fachlichen Rahmen für die For-

schungsarbeit. Über die Aktivitäten des DZSF hinaus 

gibt das Bundesforschungsprogramm einen Über-

blick über die derzeitigen Forschungsvorhaben des 

BMDV und der anderen Bundesressorts mit Bezug 

zum Schienenverkehr. 
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FĥĴĸãĂńĞýĸąĞøĴÕĸĿĴńĔĿńĴíĞ 
Forschungsinfrastrukturen, wie beispielsweise Messeinrichtungen, Labore und Reallabore, unter-

stützen die Ressortforschungsarbeit des DZSF. Erprobungen im Realbetrieb fördern die Überführung 

von Innovationen in die Bahnpraxis wesentlich. Im Jahr 2022 hat das DZSF die eigene Forschungs-

infrastruktur weiter ausgebaut: das Offene Digitale Testfeld und LärmLab21, das ETCS-Labor und 

das Cybersicherheitslabor sowie das Umweltmessstellennetz.   

Das Offene Digitale Testfeld und LärmLab21 

Das DZSF errichtet das Offene Digitale Testfeld (ODT) zwischen Halle (Saale), Cottbus und Niesky 

und nutzt dafür das Streckennetz dieser Region für Erprobungen im Realbetrieb. Aufgrund der Viel-

seitigkeit von Streckennetz und Umgebung können umfangreiche Versuchsbedingungen bereitge-

stellt werden. So können Fragestellungen erforscht werden, die auf existierenden Testeinrichtungen 

nicht umsetzbar sind. Das DZSF schafft damit spezielle Erprobungsmöglichkeiten und Kapazitäten 

für die gesamte Schienenverkehrsforschung. Nach der Aufbauphase wird das ODT dem Sektor als 

unabhängige Testinfrastruktur für Wirtschaft und Wissenschaft zur Verfügung stehen (siehe S. 35 

ff.).  

Fester Bestandteil des ODT ist das LärmLab 21, in dem zur wirksamen Reduzierung von Schall und 

Erschütterungen geforscht wird. Das LärmLab 21 bietet die Möglichkeit, innovative Techniken, wie 

z. B. neue geometrische Formen, besondere Materialien von Lärmschutzwänden oder Dämpfungs-

maßnahmen gegen Erschütterungen zu erproben und weiterzuentwickeln.  

ETCS-Labor 

Das ETCS-Labor (ETCS = European Train Control System, deutsch: Europäisches Zugbeeinflussungs-

system) ist ein Simulationslabor, mit dem die Interaktion verschiedener Komponenten der Leit- und 

Sicherungstechnik mit Fahrzeugen und Schieneninfrastruktur durch simulierte Streckenfahrten un-

tersucht und geprüft werden kann; zeit- und kostenintensive reale Testfahrten sollen ersetzt werden. 

Das ETCS-Labor wird als neutrale und unabhängige Laborumgebung in enger Kooperation zwischen 

DZSF und EBA aufgebaut, an den Standorten des EBA in München und des DZSF in Dresden. 

Das ETCS-Labor soll zur Lösung von Kompatibilitätsfragen und zur Überprüfung der Funktionsweise 

von Komponenten eingesetzt werden. Weitere geplante Einsatzszenarien sind: Weiterentwicklung 

von Komponenten und Schnittstellen, Unterstützung von Standardisierungen, Durchführung von si-

cherheitskritischen Tests im virtuellen Raum, Optimierung der Zulassungsprozesse und Schulungs- 

und Trainingsmaßnahmen.  
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Cybersecurity-Labor  

Als wichtige Säule für die Arbeit zu Cybersecurity baut das DZSF ein Cybersecurity-Labor auf. Damit 

werden in diesem Bereich die Grundlagen für die Ausweitung der Eigenforschung gelegt. Das Labor 

besteht aus einer flexibel konfigurier-  und einsetzbaren IT-Infrastruktur. Es soll das Security-Testing 

von Sicherheitslösungen für den Bahneinsatz ermöglichen. Weiterhin sollen im Labor Netzwerke der 

Leit-  und Sicherungstechnik simuliert, Softwarelösungen entwickelt und getestet sowie Planungs-

dokumente validiert werden können. Auch eine Verknüpfung mit Laboren anderer Lehr- und For-

schungseinrichtungen einerseits, aber auch Laboren der Bahnbetreiber und Hersteller andererseits 

wird angestrebt, um Forschungsfragen zu beantworten, die mit dem DZSF-Cybersecurity-Labor al-

lein nicht bearbeitet werden können. 

Umweltmessstellennetz 

Das DZSF baut ein bundesweites Messstellennetz auf, um ein Umweltmonitoring-Programm für ver-

schiedene Emissionen aus dem Schienenverkehr durchzuführen. An zunächst fünf Dauermessstellen 

werden die Niederschlagswasserabflussmenge, die Schadstoffbelastung und deren Ausbreitung im 

Gleiskörper, Grundwasser und Boden ermittelt. Die Messstellen liegen an Hauptverkehrsachsen und 

repräsentieren unterschiedliche klimatische Bedingungen und Naturräume innerhalb Deutschlands. 

Schwerpunkte der Untersuchungen liegen im Gewässer- und Bodenschutz, dabei werden auch Fra-

gestellungen zu Abrieben und Mikroplastik untersucht. Die Forschungsergebnisse und die empiri-

schen Daten unterstützen das EBA bei der Durchführung der Umweltaufsicht sowie bei der Durch-

führung wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

 

Abbildung 2: Umweltmessstelle am Standort Weinböhla. Quelle: Beak, 2022.  
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;ŏÕėńÕĿąĥĞ éńĴãĂ éíĞ 
¸ąĸĸíĞĸãĂÕøĿĸĴÕĿ 

Die Ressortforschungseinrichtungen des Bundes werden regelmäßig durch den Wissenschaftsrat 

(WR) evaluiert. Die Empfehlungen des WR dienen der Stärkung der wissenschaftlichen Qualität der 

Einrichtungen und der Verbesserung des Austauschs mit den Hochschulen.  

Der Wissenschaftsrat hat die Evalu-

ierung des DZSF nach einer rund ein-

jährigen Prüf- und Bewertungsphase 

im Oktober 2022 abschlossen. Die 

Fragestellung der organisatorischen 

Anbindung des DZSF beim Eisen-

bahn-Bundesamt stand im Zentrum 

der Evaluierung. Darüber hinaus hat 

der Wissenschaftsrat die bisherige 

wissenschaftliche Leistung des DZSF 

als Ressortforschungseinrichtung 

des BMDV bewertet.  

Der Wissenschaftsrat kommt zu einem positiven Ergebnis: Das DZSF erfüllt einen Auftrag von großer 

Bedeutung für die angestrebte Mobilitätswende. Die geleisteten Aufbauarbeiten der Leitung und des 

wissenschaftlichen Personals sind überzeugend. Das BMDV und das EBA haben gute Rahmenbedin-

gungen für den zügigen Aufbau des DZSF geschaffen.  

Der Wissenschaftsrat empfiehlt in seiner Stellungnahme, das DZSF zu einer leistungsfähigen Res-

sortforschungseinrichtung weiter auszubauen, deren personelle und finanzielle Ausstattung ihren 

Aufgaben sowie ihrer wachsenden Bedeutung entspricht. Die Voraussetzungen für gute wissen-

schaftliche Arbeit sollen weiter verbessert werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt dafür unter an-

derem den Ausbau der eigenen Forschungsarbeit, Maßnahmen zur Qualitätssicherung und intensi-

vere Kooperationen mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland. Für die wei-

tere Aufbauphase empfiehlt der Wissenschaftsrat, vorerst die organisatorische Anbindung des DZSF 

beim EBA beizubehalten. 

ÅBgc Epơlbsle bcq Bcsrqafcl Xclrpskq dơp Qafgclcl+

verkehrsforschung im Jahr 2019 zeigt, dass jetzt auch 

dieser Verkehrsträger stärker ins Blickfeld geraten ist. 

Das Zentrum selbst, das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr und das Eisenbahn-Bundesamt haben 

gemeinsam überzeugende Aufbauarbeit geleistet, die 

lmaf lgafr `cclbcr gqr,¸ 

Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats 



Das DZSF  

16 

¸ąĸĸíĞĸãĂÕøĿėąãĂíĴ 0íąĴÕĿ  
Der Wissenschaftliche Beirat des DZSF besteht aus acht Mitgliedern aus Wissenschaft und For-

schung. Diese decken mit ihrer fachlichen Expertise alle Forschungsfelder des DZSF ab. Das Gremium 

tagt zweimal jährlich. Vorsitzende ist Prof. Dr. Martina Schraudner, stellvertretender Vorsitzender ist 

Prof. Dr.-Ing. Martin Cichon. Der Wissenschaftliche Beirat berät die mittel-  und langfristige strategi-

sche Ausrichtung des Forschungsprogramms gemeinsam mit der Leitung des DZSF. Er setzt wissen-

schaftliche Impulse für die strategische und thematische Weiterentwicklung des Bundesforschungs-

programms Schiene und fördert die Zusammenarbeit des DZSF mit anderen Forschungseinrichtun-

gen. Der Beirat sichert das hohe wissenschaftliche Niveau in der Arbeit des DZSF. 

Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates 2022 

Prof. Dr.- Ing. Christine Ahrend 

Technische Universität Berlin, Lehrstuhl für Integrierte Verkehrsplanung am Institut für Land und 

Seeverkehr (ILS); Vizepräsidentin für Forschung, Berufungsstrategie und Transfer 

Prof. Dr.- Ing. Martin Cichon (stellvertretender Vorsitzender) 

Technische Hochschule Nürnberg, Leiter des Instituts für Fahrzeugtechnik (IFZN); Sprecher des Fo-

rums der Hochschulprofessuren des Bahnwesens (FHB) 

Prof. Dr. phil. Dr. iur. habil. Felix Ekardt 

Universität Rostock, Professur für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie; Leiter der Forschungs-

stelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, Leipzig und Berlin 

Prof. Dr.- Ing. Ulrike Meyer 

RWTH Aachen University, Leiterin des Lehr- und Forschungsgebietes Informatik, IT-Sicherheit 

Prof. Dr.- Ing. Christian Schindler 

RWTH Aachen University, Direktor des Instituts für Schienenfahrzeuge und Transportsysteme (IFS); 

Sprecher der Vereinigung der Universitätsprofessuren des Eisenbahnwesens (VUE) 

Prof. Dr. rer. nat. Martina Schraudner (Vorsitzende) 

Technische Universität Berlin, Professur für Gender und Diversity in der Technik und Produktent-

wicklung am Institut für Maschinenkonstruktion und Systemtechnik (IMS); Leiterin des Fraunhofer 

Centers for Responsible Research and Innovation (CeRRI) am Fraunhofer IAO 

Prof. Dr. habil. Wolfgang Schulz 

Zeppelin Universität gGmbH Friedrichshafen, Lehrstuhl für Mobilität, Handel und Logistik  

Prof. Dr.- Ing. Thomas Siefer 

Technische Universität Braunschweig¸ Leiter des Instituts für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -

betrieb (IVE) 

Der Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes, Gerald Hörster, sowie Dr. Jens Klocksin als Vertreter des 

BMDV (bis Dezember 2022) sind ständige Gäste der Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats. 
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§ĂíĝíĞ ǓǑǓǓ 

Das DZSF bildet in seiner Arbeit ein weites Themenspektrum an interdisziplinärer Forschung für den 

Schienenverkehr ab. Im übergeordneten Rahmen der drei zentralen Forschungsfelder Wirtschaft-

lichkeit, umweltverträgliche und nachhaltige Mobilität sowie Sicherheit aus dem Bundesforschungs-

programm Schiene ist die Arbeit von Themen geprägt, die übergreifend auf mehrere dieser Ziele ein-

zahlen. Im Folgenden werden für das Jahr 2022 fünf Themen vorgestellt:  

¶ Reaktivierung von Schienenstrecken 

¶ Prädiktive Instandhaltung  

¶ Vegetationsmanagement 

¶ Cybersecurity  

¶ Klimaschutz durch CO2-basierte Materialien 

Außerdem wird ein Einblick in den weiteren Aufbau des Offenen Digitalen Testfelds in 2022 gegeben. 
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zíÕĔĿąŏąíĴńĞý ŏĥĞ 
~ãĂąíĞíĞĸĿĴíãĔíĞ 

Ein gut ausgebautes Streckennetz erleichtert den Zugang zum Bahnverkehr, erhöht die Kapazität und 
Resilienz des Gesamtnetzes und ist Voraussetzung für ein attraktives Verkehrsangebot. Dessen un-

geachtet schrumpfte das deutsche Streckennetz seit den 1950er Jahren um 15.000 km, mehr als ein 

Viertel des Gesamtnetzes ging verloren. Erst seit Ende der 1990er Jahre ist das Streckennetz weitge-

hend konstant geblieben. An vielen Stellen, an denen Strecken nach der Stilllegung nicht entwidmet 
wurden, können Verbindungen reaktiviert werden.  

Die Reaktivierung von Schienenstrecken kann die Schiene wieder zurück in die Fläche bringen. In 

Regionen mit Stadt-Umland-Verflechtungen können Reaktivierungen unterstützen, Pendelverkehre 
zu verlagern und eine nachhaltige Raumentwicklung fördern.  

Dem politischen Ziel der nachhal-

tigen Raumentwicklung wird un-
ter anderem mit dem Zentrale-

Orte-Konzept Rechnung getra-

gen. Zentrale Orte, Grund-, Mit-

tel-  und Oberzentren, erbringen 

wichtige Funktionen der Daseins-
vorsorge für ihr Umland und tra-

gen zur Unterstützung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse bei.  

Trotz dieses wichtigen Auftrags 

verfügen 15 % der deutschen Mit-
telzentren und 9 % der Gemeinden 

mit mehr als 20.000 Einwohnern 

über keinen Bahnanschluss auf ih-

rem Gemeindegebiet (Abbildung 

3). Dabei leisten der Schienenper-

sonennahverkehr (SPNV) und an-
dere öffentliche Verkehrsmittel 

einen wichtigen Beitrag im Rah-

men der staatlichen Daseinsfür-

sorge, da sie die Mobilität vor Ort 

sicherstellen. Durch die Reaktivie-
rung von Schienenstrecken kön-

nen diese ehemals an den Schie-

nenverkehr angebundene Regio-
nen wieder erschlossen werden. 

Abbildung 3: Gemeinden ohne Bahnanschluss, eigene Darstellung auf Basis 
von BBSR (2021). 
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Forschung am DZSF  

In den letzten Jahren gab es in Deutschland einige erfolgreiche Reaktivierungen von Schienenstre-

cken, weitere Projekte befinden sich in der Planung und Umsetzung. Um zukünftige Reaktivierungen 
zu unterstützen, fokussieren die Forschungsvorhaben am DZSF auf zentrale Erfolgsfaktoren von Re-

aktivierungen (Abbildung 4): Der Erfolg von Reaktivierungsvorhaben hängt davon ab, dass ein wirt-

schaftlicher Betrieb der Strecken gegeben ist, die Reaktivierung in ein (verkehrliches) Gesamtkonzept 

eingebettet ist, das vorhandene Nutzungspotential ausgeschöpft wird und weitere Auswirkungen, 

z. B. strukturpolitischer Art, beachtet werden. Die Forschungsprojekte des DZSF zielen auf eine effi-
ziente und bedarfsgerechte Ausrichtung von Reaktivierungsvorhaben sowie die umfangreichen Aus-

wirkungen von Bahninfrastruktur ab. Damit werden die beteiligten Akteure mit praxisnahen und va-
lidierten Handlungsempfehlungen bei Reaktivierungsprojekten unterstützt. 

 

Abbildung 4: Erfolgsfaktoren bei der Reaktivierung von Bahnstrecken. Quelle. DZSF/eigene Darstellung. 

Ein wirtschaftlicher Betrieb der Strecken ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Reakti-

vierung. In den Projekten Kostenoptimierung Bau und Betrieb von Nebenbahnen und ETCS und 
DSTW auf Regional-  und Nebenbahnen wurden daher Optimierungspotenziale für den Bau und Be-

trieb sowie die Leit-  und Sicherungstechnik speziell für Nebenbahnen untersucht. Nebenbahnen wa-

ren in der Vergangenheit besonders häufig von Stilllegungen aufgrund einer schlechten Kosten-Nut-
zen-Bilanz betroffen.  

Neben dem wirtschaftlichen Betrieb steigert auch die Einbettung in ein verkehrliches Gesamtkon-

zept die Erfolgsaussichten von Reaktivierungsprojekten. Begleitmaßnahmen und die Beachtung re-
gionaler Besonderheiten sind oftmals entscheidende Erfolgsfaktoren. Daher wurde im Projekt Be-

gleitende Maßnahmen für die Reaktivierung von Schienenstrecken ein Katalog effektiver Begleit-

maßnahmen erarbeitet. Diese Begleitmaßnahmen können auf verschiedenen Ebenen ǎ Bundes-, 

Landes-, Kreis- oder lokaler Ebene ǎ ergriffen werden und reichen von verkehrlichen über administ-

rative und politische bis hin zu raumordnerischen Instrumenten. Auf der lokalen und Kreisebene sind 
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beispielsweise eine frühe, proaktive Einbindung von Anwohnern und ein abgestimmtes verkehrsmit-

telübergreifendes Verkehrsangebot fördernd. Begleitmaßnahmen mit dem Fokus auf Bahnhöfe wer-

den im Projekt Bahnhof der Zukunft als Kern multimodaler Mobilitätsplattformen in Kommunen 
identifiziert. In einem bedarfsorientierten Maßnahmenkatalog werden Empfehlungen für die Wei-

terentwicklung von Bahnhöfen für verschiedene Bahnhofskategorien erarbeitet. Der Katalog unter-

stützt auch die Planung und Ausgestaltung von zu reaktivierenden Bahnhöfen. Die besonderen Her-

ausforderungen im länderübergreifenden Verkehr werden im Projekt Reaktivierung von Bahnstre-

cken in Grenzregionen in den Blick genommen. Hier werden Impulse und Handlungsempfehlungen 

für die Verlagerung von Mobilität auf die Schiene entwickelt. Der Fokus liegt auf möglichen Reakti-
vierungen von Schienestrecken.  

Ziel einer erfolgreichen Reaktivierungsmaßnahme sollte es sein, das Nutzungspotential optimal 

auszuschöpfen und somit den Marktanteil der Schiene zu steigern. Mobilitätsverhalten ist jedoch 

Gewohnheitsverhalten und die Veränderung von teils stark habitualisierten Mobilitätsroutinen ist 

íąĞí ýĴĥľí LíĴÕńĸøĥĴéíĴńĞýŶ 7ąí zíÕĔĿąŏąíĴńĞý ŏĥĞ 0ÕĂĞĸĿĴíãĔíĞ ĸĿíėėĿ íąĞí ƔĂÕĴĿíƕ ŏíĴĔíĂĴėąãĂ-
ąĞøĴÕĸĿĴńĔĿńĴíėėí dÕľĞÕĂĝí éÕĴŶ Ɣ~ÕĞøĿí dÕľĞÕĂĝíĞƕ Őąí dotivations- und Informationsstrate-

gien können dabei unterstützen, Unsicherheiten und Barrieren abzubauen und einen Umstieg auf 

schienengebundene Mobilität zu vereinfachen. Im Projekt Sanfte Maßnahmen zur Begleitung der 

Reaktivierung von Bahnstrecken erfolgt daher eine Wirkungsabschätzung, anhand welcher sanften 
Begleitmaßnahmen sich der Marktanteil der Bahn durch Reaktivierungsprojekte steigern lässt. 

Die strukturpolitischen Auswirkungen von Reaktivierungen gehen weit über den verkehrlichen As-

pekt hinaus und können wirtschaftliche, räumliche, gesellschaftliche und Umwelteffekte bedingen. 

So erhöht ein Bahnanschluss die Attraktivität von Kommunen als Lebens- und Wirtschaftsstandort 

und unterstützt die nachhaltige Entwicklung von urbanen Räumen und ihrem Umland. Außerdem 

kann ein Bahnanschluss Impulse im ländlichen Raum setzen und somit die Strukturpolitik unterstüt-
zen. Um den Erfolg einer Reaktivierung bewerten zu können, sollten möglichst alle Auswirkungen 

bekannt sein und berücksichtigt werden. Die Kommunikation der vielfältigen Auswirkungen kann 

zudem die Einstellungen zum Schienenverkehr beeinflussen. Im Projekt Untersuchung der gesamt-

wirtschaftlichen Bedeutung des deutschen Bahnsektors auf Grundlage der Beschäftigungswirkung 

konnte bereits im Jahr 2020 gezeigt werden, dass der Bahnsektor direkt und durch Nachfrage in vor-
gelagerten Sektoren rund 550.000 Arbeitsplätze schafft und damit Kaufkraft und Wohlstand sichert. 

In dem nachfolgenden Projekt Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des deutschen 

Bahnsektors auf Grundlage der Investitionstätigkeit werden Beschäftigungs- und Wertschöpfungs-
effekte quantifiziert, welche durch öffentliche und private Investitionen im Bahnsektor bedingt sind.  

Reaktivierungen stellen ein wertvolles Instrument dar, um den Klimaschutz durch mehr Bahnnut-

zung zu fördern und Kommunen in vielerlei Hinsicht zu stärken. Die Forschungsprojekte des DZSF 

unterstützen die effiziente und bedarfsgerechte Ausrichtung dieser Vorhaben. 
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Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Infrastruktur und des Rollmaterials sind die entscheiden-

den Einflussgrößen auf die Leistungsfähigkeit bzw. Kapazität des Systems Bahn. Das DZSF verfolgt 

dabei mehrere Ansätze zur Kapazitätsoptimierung. 

Der geplante umfangreiche Ausbau der Schieneninfrastruktur wird die Verfügbarkeit der Infrastruk-

tur baubedingt zunächst einmal weiter einschränken. Dem kann durch verbesserte Rahmenbedin-

gungen für kapazitätsoptimiertes Bauen, aufeinander abgestimmte Prozesse und geeignete Pla-

nungsinstrumente für alle Beteiligten (Infrastrukturunternehmen, Verkehrsunternehmen und Bau-

ausführende) entgegengewirkt werden. Einen entscheidenden Beitrag kann dabei die Digitalisierung 

des Kapazitätsmanagements liefern. 

Ein weiterer Hebel zur Erhöhung von Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit liegt in der Vermeidung un-

geplanter Ausfälle, verursacht etwa durch schadhafte Infrastruktur oder durch liegengebliebene 

Züge. Neue digitale und datenbasierte Instandhaltungsstrategien ǎ wie die prädiktive Instandhal-

tung ǎ verringern die Ausfallrisiken und erhöhen die Planbarkeit von Instandhaltungsmaßnahmen. 

Das DZSF will mit seiner Forschung dazu beitragen, die Entwicklung der notwendigen Technologien 

zu unterstützen, die beteiligten Akteure zusammenzubringen und damit insgesamt den Übergang zu 

prädiktiver Instandhaltung im Bahnsektor zu beschleunigen. 

¬ĞĿíĴ éíĝ kâíĴâíýĴąøø ƔwĴíéąãĿąŏí dÕąĞĿíĞÕĞãíƕ (PM) ǎ der prädiktiven oder vorausschauenden In-

standhaltung ǎ werden neuartige Konzepte und Lösungen zum Instandhaltungsmanagement ver-

standen, die auf einer genauen Kenntnis aktueller Zustände, dem Verständnis des Fehler- und Ver-

schleißverhaltens von Komponenten sowie der Vorhersage und Bewertung von zukünftigen Ereig-

nissen beruhen. Getragen werden diese Innovationen von der tendenziell zunehmenden Digitalisie-

rung, Automatisierung und Vernetzung. Hierdurch können ausgehend von rein schadensbasierten 

Ansätzen nach und nach Instandhaltungsstrategien entwickelt werden, die helfen, Ausfälle voraus-

schauend zu vermeiden (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Instandhaltungsstrategien. Quelle: DB Systemtechnik GmbH. 

Bei der Instandhaltung von Schieneninfrastruktur und - fahrzeugen können PM-Konzepte signifikant 

zur Erhöhung von Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Systems Bahn beitragen. 
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Im Vergleich zu herkömmlichen Instandhaltungsstrategien, die zumeist auf präventiven Wartungen 

und korrektiven Maßnahmen basieren, werden bei PM zielgerichtete und zeitlich abgestimmte Akti-

vitäten angestrebt. 

Forschung am DZSF 

Die Einführung von PM stellt Infrastrukturbetreiber, Verkehrsunternehmen und Aufsichtsbehörden 

in der Praxis vor große Herausforderungen: 

¶ Technisch: Neben der Entwicklung von Verfahren zur Diagnose und Prognose sowie von Pla-

nungssystemen müssen Fragen der Datenverfügbarkeit und -sicherheit geklärt werden. 

¶ Organisatorisch: Neue Technologien ziehen veränderte Abläufe in der Instandhaltung nach 

sich, z. B. bei der Planung von Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund flexiblerer Fristen. 

¶ Wirtschaftlich: Die hohen Implementierungsaufwände bei der Einführung von PM-Systemen 

müssen durch Kosten-Nutzen-Analysen abgesichert werden. Neue Betreiber- und Ge-

schäftsmodelle können entstehen. 

¶ Rechtlich: Die geltenden Regelwerke sehen fristen- und inspektionsbasierte Instandhaltun-

gen vor. Sie müssen an die Möglichkeiten von PM angepasst werden. Darüber hinaus müssen 

die Beteiligten die Bedingungen für den vertrauensvollen Austausch sensibler und werthal-

tiger Zustandsdaten verhandeln. 

Diese Herausforderungen im Umfeld von PM werden in aktuellen Forschungsaktivitäten am DZSF 

angegangen. 

Momentan haben Entwicklungen und der vermehrte Einsatz von Diagnose- und Remoteanwendun-

gen für die Zustandsbewertung von für die Instandhaltung relevanten Objekten noch zur Folge, dass 

das Arbeitsvolumen aus Diagnosemeldungen und Fehlervorhersagen zunächst mit der Anzahl dieser 

Anwendungen ansteigt. Vorbeugende Instandhaltungsarbeiten wie Prävention, Inspektion und War-

tung reduzieren sich nicht automatisch durch mehr Diagnostik und Prognostik. Grund hierfür ist, dass 

im aktuell geltenden Regelwerk fristenbasierte Aufwandsbestandteile gefordert sind, die auf jeden 

Fall zu erbringen sind. Um insgesamt zu einer Reduzierung der Instandhaltungsaufwände zu kom-

men, müssen die Regelwerke einer systematischen Prüfung unterzogen werden.  

Das Projekt Ermittlung des Anpassungsbedarfs der Regelwerke zwecks Anwendung diagnosebasier-

ter Instandhaltung der Schieneninfrastruktur untersucht, wie bestehende Regelwerke angepasst 

werden müssen, um sie bei diagnosebasierten Instandhaltungskonzepten anwendbar zu machen. Es 

sollen Möglichkeiten für den Übergang von der aktuellen, überwiegend fristenbasierten Instandhal-

tung (Inspektion und Wartung) hin zu einer zustands- und diagnosebasierten Instandhaltung entwi-

ckelt werden (Abbildung 6). Hierbei findet zudem ein Vergleich mit anderen Industrien statt. 
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Abbildung 6: Veränderung des Instandhaltungsaufwandes. Quelle: DB Netz AG. 

Trotz technisch vielversprechender Ansätze setzt sich PM im Bahnsektor bislang nur zögerlich durch. 

Das liegt u. a. an dem bisher unzureichenden Datenaustausch. So fehlt die Grundlage, auf der die für 

PM-Anwendungen notwendigen Analysen erstellt werden könnten. Der Datenaustausch scheitert 

derzeit an der Zurückhaltung der Beteiligten, Daten zu teilen, sowie am Fehlen eines Vermittlers, der 

Daten, Dienste und Know-how zusammenbringt. Eine neutrale Plattform und transparente Ge-

schäftsmodelle könnten diese Hemmnisse vermutlich überwinden. Die Beteiligten könnten sich mit-

einander vernetzen und sicher Daten austauschen. Als technisches und organisatorisches Gerüst 

steht der Mobility Data Space (MDS) bereit. Allerdings fehlt ein detailliertes Konzept, wie dieser für 

PM-Anwendungen praktisch genutzt werden kann. 

Das Projekt Datenplattform PM soll ein Konzept entwickeln, wie der Datenaustausch für PM-An-

wendungen im MDS realisiert werden kann. Den technischen Rahmen gibt die MDS-Plattform vor; 

im Fokus des Projekts stehen offene wirtschaftliche und rechtliche Fragen. Über die Analyse beste-

hender Prozesse und Interessen sollen Lösungsansätze erarbeitet werden, die wiederum in ein kon-

kretes Umsetzungskonzept münden. 

Diagnose- und Prognoseverfahren werden aktuell noch nahezu ausschließlich auf einzelne Kompo-

nenten ausgerichtet. Dies hat sehr kleinteilige Lösungsansätze für einzelne Fehlertypen an verschie-

denen Komponenten zur Folge, ebenso finden Synergien und Datenfusion verschiedener Sensorsys-

teme bisher kaum statt. Das Umdenken von der Detektion einzelner Fehler auf die Funktionssicht, 

bei der die Beurteilung der Funktion des Gesamtsystems im Vordergrund steht, kann die Effizienz 

des Condition Monitoring für die Instandhaltungsplanung deutlich erhöhen. Ein Wandel zu diesem 

sogenannten funktionalen Ansatz führt zu weitreichenden Veränderungen des Einsatzes von Diag-

nose- und Prognoseverfahren.  

Im Projekt Diagnose und Prognose für das Instandhaltungsmanagement im Schienenverkehr soll 

daher, neben einem allgemeinen Überblick zu Modellen und Verfahren, auch eine Untersuchung 

stattfinden, wie durch Datenfusion oder Modellkombination die Aussagekraft für die Zustandsbe-

wertung erweitert werden kann. 
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·íýíĿÕĿąĥĞĸĝÕĞÕýíĝíĞĿ 
Der Schienenverkehr stellt hohe Anforderungen an die Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Bahn-

anlagen und Flächen. Eisenbahnbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die Infrastruktur sicher zu 

bauen und zu unterhalten. Während Vegetation viele nützliche Funktionen erfüllt, kann sie auf Gleis-

anlagen zum Sicherheitsrisiko werden. Bei Kontrolle und Unterhaltung von Gleisanlagen spielen da-

her neben betrieblichen Anforderungen auch Flächeneigenschaften sowie die Art und der Ort der 

Vegetation eine entscheidende Rolle. 

Auf unbefestigten Flächen, d. h. außerhalb von Gleisanlagen, erfüllt die Vegetation häufig verschie-

dene nützliche Funktionen. Sie kann als natürliche Sicherung Bahndämme oder Böschungen vor Ero-

sion schützen und so Baumstürzen oder Hangrutschungen vorbeugen. Zusätzlich schützt die an 

Schienenwege angrenzende Vegetation vor Schneeverwehungen, unterstützt bei der Bewältigung 

des Oberflächenwasserabflusses, dient als Sichtschutz und kann lärmmindernd wirken. Darüber hin-

aus bildet der Bewuchs Lebensräume für viele, zum Teil seltene oder geschützte Tier- und Pflanzen-

arten und leistet einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Besonders verholzte Pflanzenteile binden 

größere Mengen an Kohlenstoff und tragen dadurch zum natürlichen Klimaschutz bei. Der kühlende 

Effekt von Schienenbegleitgrün kann Temperaturspitzen reduzieren. Allerdings kann die Vegetation 

auch zu Problemen beim Arbeitsschutz, im Naturschutz und bei der Sicherheit führen, vor allem, 

wenn sich nicht standortgerechte Vegetation zu stark ausbreitet und bei Stürmen zu Gefahren ent-

lang der Schienenwege führt. Auch die ungehinderte Ausbreitung invasiver Pflanzenarten, die mit-

unter seltene oder geschützte einheimische Pflanzenarten verdrängen, führt zu Sichtbehinderungen, 

einem erhöhten Pflegeaufwand sowie in einigen Fällen zur Beeinträchtigung der menschlichen Ge-

sundheit. Beispiele hierfür sind die Beifuß-Ambrosie oder der Riesenbärenklau. 

In sicherheitsrelevanten Bereichen von Gleisanlagen wird vorhandener Bewuchs systematisch be-

kämpft. Die Eingriffe reichen dabei von Jäten über Gehölzrückschnitt bis hin zum Einsatz chemischer 

Herbizide. Im Rahmen der chemischen Vegetationskontrolle waren in Deutschland bisher drei Wirk-

stoffe für den Gleisbereich zugelassen, u.a. das Blattherbizid Glyphosat. Diese Form des Vegetations-

managements muss überdacht werden, da die Zulassung dieses Wirkstoffs geprüft wird und Anwen-

dungsbeschränkungen möglich werden. Neue Forschungsansätze und die Entwicklung von alterna-

tiven Strategien zum Vegetationsmanagement gewinnen damit immer mehr an Bedeutung.  

Forschung am DZSF  

Die Forschung des DZSF im Bereich Vegetationsmanagement fokussiert auf vier Schwerpunkte: 

Á die Entwicklung chemiefreier Alternativverfahren sowie einer kapazitätsoptimierten Vegeta-

tionsplanung, 

Á die Herbizidbelastung und Schadstoffausbreitung im Gleisbereich, 

Á die Erweiterung von Prognosemodellen zur Einfuhr und Ausbreitung invasiver Arten, sowie 














































































