
ISSN 1725-2539

L 77

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

Amtsblatt
der Europäischen Union

Ausgabe
in deutscher Sprache Rechtsvorschriften

51. Jahrgang

19. März 2008

Inhalt

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen
wurden

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

Kommission

2008/217/EG:
★ Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007 über die technische Spezifikation für die

Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 6440) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2008/218/EG:
★ Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 2008 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates

zur Verabschiedung einer ersten aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher
Bedeutung in der alpinen biogeografischen Region (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 271) 106

(1) Text von Bedeutung für den EWR

DE
Preis: 26 EUR



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20. Dezember 2007

über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 6440)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/217/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996
über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwin-
digkeitsbahnsystems (1), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 2 Buchstabe c und Anhang II der Richt-
linie 96/48/EG wird das transeuropäische Hochgeschwin-
digkeitsbahnsystem in strukturelle und funktionelle Teil-
systeme unterteilt, zu denen auch ein
Teilsystem Infrastruktur gehört.

(2) In der Entscheidung 2002/732/EG (2) der Kommission
wurde die erste technische Spezifikation für die Inter-
operabilität (TSI) des Teilsystems Infrastruktur des transeu-
ropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems festgelegt.

(3) Die erste TSI muss unter Berücksichtigung des technischen
Fortschritts und der seit ihrer Anwendung gewonnenen
Erfahrungen überarbeitet werden.

(4) Die AEIF hatte als gemeinsames Gremium den Auftrag
erhalten, die erste TSI zu überarbeiten und zu ändern. Die
Entscheidung 2002/732/EG sollte daher durch die vor-
liegende Entscheidung ersetzt werden.

(5) Der TSI-Überarbeitungsentwurf wurde von dem nach der
Richtlinie 96/48/EG eingerichteten Ausschuss geprüft.

(6) Diese TSI sollte unter bestimmten Voraussetzungen für
neue oder umgerüstete und erneuerte Infrastruktur gelten.

(7) Die Bestimmungen anderer einschlägiger TSI, die auf
Infrastruktur-Teilsysteme anwendbar sein könnten, bleiben
unberührt.

(8) Die erste TSI für das Teilsystem „Infrastruktur“ trat 2002 in
Kraft. Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen
sollten neue Infrastruktur-Teilsysteme oder Interoperabili-
tätskomponenten bzw. ihre Erneuerung und Umrüstung
Gegenstand einer Konformitätsbewertung gemäß den
Bestimmungen der ersten TSI sein. Ferner sollte die erste
TSI weiterhin für Instandhaltungsarbeiten und den im Zuge
von Instandhaltungsarbeiten vorgenommenen Austausch
von Bauteilen des Teilsystems und Interoperabilitätskom-
ponenten gelten, die gemäß der ersten TSI zugelassen
wurden. Die Entscheidung 2002/732/EG sollte deshalb für
Instandhaltungsarbeiten im Zusammenhang mit Vorhaben,
die gemäß der TSI im Anhang zu dieser Entscheidung
genehmigt wurden, sowie für Vorhaben, die den Neubau
einer Strecke oder die Erneuerung bzw. die Umrüstung
einer bestehenden Strecke betreffen und die zum Zeitpunkt
der Notifizierung der vorliegenden Entscheidung in einem
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium oder Gegenstand
eines in der Durchführung befindlichen Vertrages sind,
weiterhin gelten. Um hinsichtlich Geltungsbereich und
Anwendbarkeit die Unterschiede zwischen der ersten und
der neuen TSI im Anhang zu dieser Entscheidung zu
bestimmen, übermitteln die Mitgliedstaaten innerhalb von
sechs Monaten nach Wirksamwerden dieser Entscheidung
eine Liste der Teilsysteme und Interoperabilitätskomponen-
ten, für die die erste TSI weiterhin gilt.
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(9) Die Unterbaugruppe „schotterloser Oberbau“ des Infra-
struktur-Teilsystems wird für die Zwecke dieser TSI als
„innovative Lösung“ definiert. Die Möglichkeit, den „schot-
terlosen Oberbau“ als „erprobte Lösung“ zu definieren,
sollte in Zukunft jedoch in Betracht gezogen werden.

(10) Diese TSI schreibt keine bestimmten Technologien oder
technischen Lösungen vor, sofern dies für die Interoperabi-
lität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems nicht unbedingt erforderlich ist.

(11) Diese TSI erlaubt es, Interoperabilitätskomponenten für
eine begrenzte Zeit ohne Zertifizierung in Teilsysteme
einzubeziehen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt
werden.

(12) In der aktuellen Fassung dieser TSI werden nicht alle
grundlegenden Anforderungen erschöpfend behandelt.
Gemäß Artikel 17 der Richtlinie 96/48/EG werden nicht
behandelte Aspekte in Anhang H dieser TSI als „offene
Punkte“ eingestuft. Gemäß Artikel 16 Absatz 3 der
Richtlinie 96/48/EG übermitteln die Mitgliedstaaten den
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission ein Ver-
zeichnis ihrer technischen Vorschriften, die für die „offenen
Punkte“ relevant sind, sowie der für deren Konformitätsbe-
wertung zu verwendenden Verfahren.

(13) Hinsichtlich der in Kapitel 7 dieser TSI beschriebenen
Sonderfälle teilen die Mitgliedstaaten den anderen Mitglied-
staaten und der Kommission die für die Konformitätsbe-
wertung zu verwendenden Verfahren mit.

(14) Der Eisenbahnverkehr wird derzeit nach bestehenden
nationalen, bilateralen, multilateralen oder internationalen
Übereinkünften abgewickelt. Es ist wichtig, dass diese
Übereinkünfte laufenden und künftigen Fortschritten in
Richtung größerer Interoperabilität nicht im Wege stehen.
Deshalb müssen diese Übereinkünfte von der Kommission
geprüft werden, um zu ermitteln, ob die TSI, die Gegen-
stand dieser Entscheidung ist, entsprechend geändert
werden muss.

(15) Die TSI beruht auf dem besten zum Zeitpunkt der
Ausarbeitung des betreffenden Entwurfs verfügbaren Sach-
verstand. Um weiterhin Innovation fördern und gewonne-
nen Erfahrungen Rechnung tragen zu können, sollte die
beigefügte TSI regelmäßig überarbeitet werden.

(16) Diese TSI lässt innovative Lösungen zu. Werden innovative
Lösungen vorgeschlagen, so muss der Hersteller oder der
Auftraggeber die Abweichung vom relevanten Abschnitt
der TSI angeben. Die Europäische Eisenbahnagentur wird
geeignete funktionelle Spezifikationen und Schnittstellen-
spezifikationen dieser Lösung festlegen und die Bewer-
tungsmethoden erstellen.

(17) Die Bestimmungen dieser Entscheidung stehen mit der
Stellungnahme des gemäß Artikel 21 der Richtlinie 96/48/
EG des Rates eingesetzten Ausschusses im Einklang –

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Kommission erlässt hiermit eine technische Spezifikation für
die Interoperabilität (nachfolgend „TSI“) des Teilsystems „Infra-
struktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems.

Die TSI steht im Anhang dieser Entscheidung.

Artikel 2

Diese TSI gilt für alle neue, umgerüstete oder erneuerte
Infrastruktur des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahn-
systems nach der Beschreibung in Anhang I der Richtlinie 96/48/
EG.

Artikel 3

(1) Für die in Anhang H der TSI als „offene Punkte“
eingestuften Fragen gelten die in dem Mitgliedstaat, der die
Inbetriebnahme der hier behandelten Teilsysteme genehmigt,
angewandten technischen Vorschriften als die Bedingungen, die
bei der Prüfung der Interoperabilität im Sinne von Artikel 16
Absatz 2 der Richtlinie 96/48/EG erfüllt werden müssen.

(2) Jeder Mitgliedstaat notifiziert den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission innerhalb von sechs Monaten nach
Notifizierung dieser Entscheidung:

(a) die Aufstellung der in Absatz 1 genannten technischen
Vorschriften,

(b) die Konformitätsbewertungs- und Prüfverfahren, die bei der
Durchführung dieser Vorschriften anzuwenden sind,

(c) die Stellen, die er für die Durchführung dieser Konformi-
tätsbewertungs- und Prüfverfahren benennt.

Artikel 4

(1) Bezüglich der in Kapitel 7 dieser TSI beschriebenen
„Sonderfälle“ sind die in den Mitgliedstaaten geltenden Konfor-
mitätsbewertungsverfahren anzuwenden.

(2) Jeder Mitgliedstaat notifiziert den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission innerhalb von sechs Monaten nach
Notifizierung dieser Entscheidung:

(a) die Konformitätsbewertungs- und Prüfverfahren, die bei der
Durchführung dieser Vorschriften anzuwenden sind,

(b) die Stellen, die er für die Durchführung dieser Konformi-
tätsbewertungs- und Prüfverfahren benennt.
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Artikel 5

Die TSI sieht einen Übergangszeitraum vor, in dem Inter-
operabilitätskomponenten als Teil des Teilsystems konformitäts-
bewertet und zertifiziert werden können. Während dieser
Übergangszeit teilen die Mitgliedstaaten der Kommission mit,
welche Interoperabilitätskomponenten auf diese Weise bewertet
wurden, damit der Markt für Interoperabilitätskomponenten
sorgfältig überwacht und gefördert werden kann.

Artikel 6

Die Entscheidung 2002/732/EG wird aufgehoben. Sie gilt jedoch
weiterhin für Instandhaltungsarbeiten im Zusammenhang mit
Vorhaben, die gemäß der TSI in ihrem Anhang genehmigt
wurden, sowie für Vorhaben, die den Neubau einer Strecke oder
die Erneuerung bzw. die Umrüstung einer bestehenden Strecke
betreffen und die zum Zeitpunkt der Notifizierung der vor-
liegenden Entscheidung in einem fortgeschrittenen Entwick-
lungsstadium oder Gegenstand eines in der Durchführung
befindlichen Vertrages sind.

Innerhalb von sechs Monaten nach Wirksamwerden dieser
Entscheidung wird der Kommission eine Liste der Teilsysteme
und Interoperabilitätskomponenten übermittelt, für die die
Entscheidung 2002/732/EG weiterhin gilt.

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission innerhalb von
sechs Monaten nach Inkrafttreten der beigefügten TSI folgende
Übereinkünfte:

(a) nationale, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen
zwischen Mitgliedstaaten und Eisenbahnverkehrs-

unternehmen oder Infrastrukturbetreibern, die auf
begrenzte oder unbegrenzte Zeit und aufgrund der
spezifischen oder örtlichen Eigenheiten des beabsichtigten
Zugverkehrs abgeschlossen wurden,

(b) bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen zwischen
Eisenbahnverkehrsunternehmen, Infrastrukturbetreibern
oder Mitgliedstaaten, durch die ein erhebliches Maß an
lokaler oder regionaler Interoperabilität erzielt wird,

(c) internationale Vereinbarungen zwischen einem oder meh-
reren Mitgliedstaaten und mindestens einem Drittland, oder
zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen oder
Infrastrukturbetreibern in Mitgliedstaaten und mindestens
einem Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Infrastruktur-
betreiber in einem Drittland, durch die ein erhebliches Maß
an lokaler oder regionaler Interoperabilität erzielt wird.

Artikel 8

Diese Entscheidung gilt ab dem 1. Juli 2008.

Artikel 9

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Dezember 2007

Für die Kommission

Jacques BARROT

Vizepräsident
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1. EINLEITUNG

1.1 Technischer Anwendungsbereich

Gegenstand dieser TSI sind das Teilsystem Infrastruktur sowie teilweise das Teilsystem Instandhaltung des
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems. Diese Systeme sind in Anhang II Absatz 1 der
Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, aufgeführt.

Nach Anhang I der Richtlinie umfassen Strecken für Hochgeschwindigkeitszüge:

— eigens für Hochgeschwindigkeitszüge gebaute Strecken, die für Geschwindigkeiten von im Allgemeinen
mindestens 250 km/h ausgelegt sind,

— eigens für Hochgeschwindigkeitszüge ausgebaute Strecken, die für Geschwindigkeiten von rund
200 km/h ausgelegt sind,

— eigens für Hochgeschwindigkeitszüge ausgebaute Strecken, die aufgrund der sich aus der Topografie, der
Oberflächengestalt oder der städtischen Umgebung ergebenden Zwänge von spezifischer Beschaffenheit
sind und deren Geschwindigkeit im Einzelfall angepasst werden muss.

In der vorliegenden TSI sind diese Strecken als Kategorie I, Kategorie II und Kategorie III klassifiziert.

1.2 Geografischer Anwendungsbereich

Der geografische Anwendungsbereich dieser TSI ist das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem,
wie es in Anhang I der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, beschrieben ist.

1.3 Inhalt dieser TSI

Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, enthält die
vorliegende TSI:

(a) den vorgesehenen Anwendungsbereich (Kapitel 2);

(b) die grundlegenden Anforderungen an das Teilsystem Infrastruktur (Kapitel 3) und seine Schnittstellen zu
anderen Teilsystemen (Kapitel 4);

(c) die Festlegung der funktionellen und technischen Spezifikationen, denen das Teilsystem und seine
Schnittstellen zu anderen Teilsystemen entsprechen müssen (Kapitel 4);

(d) die Interoperabilitätskomponenten und Schnittstellen, die Gegenstand von europäischen Spezifikationen
einschließlich europäischer Normen sein müssen und die zur Verwirklichung der Interoperabilität des
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems erforderlich sind (Kapitel 5);

(e) für jeden in Betracht kommenden Fall einerseits die Verfahren, die zur Bewertung der Konformität oder
der Gebrauchstauglichkeit der Interoperabilitätskomponenten verwendet werden müssen, sowie
andererseits das EG-Prüfverfahren für die Teilsysteme (Kapitel 6);

(f) die Strategie zur Umsetzung dieser TSI (Kapitel 7);

(g) für das betreffende Personal die beruflichen Qualifikationen und die Bedingungen für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die für den Betrieb und die Instandhaltung des Teilsystems sowie für
die Umsetzung der TSI erforderlich sind (Kapitel 4).

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie können für jede TSI Sonderfälle vorgesehen werden; diese sind in
Kapitel 7 aufgeführt.

Zudem umfasst die vorliegende TSI in Kapitel 4 auch Betriebs- und Instandhaltungsvorschriften für den in 1.1
und 1.2 genannten Anwendungsbereich.

2. DEFINITION DES BEREICHS INFRASTRUKTUR/ANWENDUNGSBEREICH

2.1. Definition des Bereichs Infrastruktur

Diese TSI behandelt den Bereich Infrastruktur, zu dem Folgendes gehört:

— das strukturelle Teilsystem Infrastruktur;
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— der Teil des funktionellen Teilsystems Instandhaltung, der für das Teilsystem Infrastruktur relevant ist;

— diejenigen festen Installationen des funktionellen Teilsystems Fahrzeuginstandhaltung, die für Wartungs-
aufgaben relevant sind (d. h. Waschanlagen, Sand- und Wasserversorgung, Betankungsanlagen und
Anschlüsse für fest montierte Zugtoilettenentleerungsanlagen).

Zu dem strukturellen Teilsystem Infrastruktur des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
gehören die Gleise, Weichen und Kreuzungen der Hochgeschwindigkeitsstrecken in dem in Kapitel 1
ausgeführten Umfang. Diese Gleise sind im Infrastrukturregister des betreffenden Streckenabschnitts
aufgeführt.

Das strukturelle Teilsystem Infrastruktur enthält außerdem:

— Bauwerke, welche die Gleise tragen oder schützen;

— Gleisnahe Anlagen und Ingenieurbauwerke, die sich auf die Interoperabilität der Bahn auswirken
könnten;

— Fahrgastbahnsteige und die sonstige Bahnhofsinfrastruktur, die sich auf die Interoperabilität der Bahn
auswirken könnte;

— Innerhalb des Teilsystems erforderliche Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt;

— Vorkehrungen zur Gewährleistung der Fahrgastsicherheit im Falle einer Einschränkung der Betriebs-
qualität.

2.2 Funktionen und Aspekte des Bereichs innerhalb des Anwendungsbereichs dieser TSI

Im Folgenden werden diejenigen Aspekte des Bereichs Infrastruktur, die für das transeuropäische
Hochgeschwindigkeitsbahnsystem von Bedeutung sind, anhand der Funktionen beschrieben, die dieser Bereich
bieten soll, und unter Berücksichtigung der im Zusammenhang mit ihnen jeweils angewandten Prinzipien.

2.2.1 Führen des Zuges

Gleise

Das Gleis bildet das mechanische Führungssystem für die Fahrzeuge. Seine Kennwerte ermöglichen es den
Zügen, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, unter Aufrechterhaltung des
gewünschten Sicherheitsniveaus und des spezifizierten Fahrverhaltens zu fahren.

Die Spurweite sowie die Beziehung zwischen den Rädern und Schienen, die miteinander in Kontakt kommen,
sind so definiert, dass die Kompatibilität der Infrastruktur mit dem Teilsystem Fahrzeuge gewährleistet ist.

Weichen und Kreuzungen

Weichen, Kreuzungen und Kreuzungsweichen müssen den entsprechenden für die Gleise festgelegten
Spezifikationen sowie den Funktionsmaßen im Entwurf entsprechen, um die technische Kompatibilität mit den
Zügen zu ermöglichen, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen.

Abstellgleise

Abstellgleise müssen nicht alle Merkmale des Gleises erfüllen. Die Abstellgleise müssen jedoch bestimmten, in
Kapitel 4 aufgeführten Anforderungen entsprechen, um die technische Kompatibilität mit Zügen zu
ermöglichen, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen.

2.2.2 Aufnahme der Lasten aus dem Zugverkehr

Gleise und Weichen und Kreuzungen

Die von den Fahrzeugen auf das Gleis einwirkenden Kräfte, von denen sowohl die Sicherheit gegen Entgleisung
als auch die geforderten Gleisfestigkeitsmerkmale abhängen, beruhen ausschließlich auf dem Zusammenspiel
von Rädern und Schienen sowie auf entsprechenden Bremsausrüstungen, wenn diese direkt auf die Schienen
wirken.

Diese Kräfte umfassen vertikale Beanspruchungen, Querbeanspruchungen und Längsbeanspruchungen.

Für jede dieser drei Beanspruchungen sind ein oder mehrere charakteristische Kriterien für die mechanische
Wechselwirkung zwischen Fahrzeug und Gleis als Grenzwert, der vom Fahrzeug nicht überschritten werden
darf, beziehungsweise umgekehrt als Mindestbeanspruchung definiert, der das Gleis standhalten muss. In
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Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, stellen
diese Kriterien kein Hindernis für die Auswahl höherer Grenzwerte dar, die sich für den Verkehr anderer Züge
als notwendig erweisen könnten. Diese charakteristischen Sicherheitskriterien für die Wechselwirkung
zwischen Fahrzeug und Gleis stellen die Schnittstellen mit dem Teilsystem Fahrzeuge dar.

Gleistragende Bauwerke

Neben den bereits beschriebenen Beanspruchungen von Gleisen sowie Weichen und Kreuzungen hat der
Betrieb von Zügen mit hohen Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von der Wiederholfrequenz der
Fahrzeugachslasten einen entscheidenden Einfluss auf das dynamische Verhalten von Eisenbahnbrücken, und
diese stellen eine Schnittstelle mit dem Teilsystem Fahrzeuge dar.

2.2.3 Ungehinderte und sichere Durchfahrt eines Zuges innerhalb eines bestimmten Lichtraumes

Lichtraumprofil und Gleisabstände

Das Lichtraumprofil und der Abstand zwischen den Gleisachsen bestimmen im Wesentlichen den Abstand
zwischen den Fahrzeugbegrenzungslinien, dem Stromabnehmer und den gleisnahen Anlagen sowie bei
Zugbegegnungen zwischen den Fahrzeugen selbst. Neben den erforderlichen Anforderungen, um zu
verhindern, dass die Fahrzeuge das Lichtraumprofil verletzen, ermöglichen diese Schnittstellen auch die
Ableitung der aerodynamischen Seitenkräfte, die auf die Fahrzeuge und — durch Wechselwirkung — die festen
Anlagen wirken.

Ingenieurbauwerke und gleisnahe Anlagen

Ingenieurbauwerke und gleisnahe Anlagen müssen den Anforderungen bezüglich des Lichtraumprofils
entsprechen.

Die aerodynamischen Kräfte, die auf manche gleisnahen Anlagen wirken, sowie die Druckschwankungen in
Tunneln hängen von den aerodynamischen Eigenschaften der Züge ab, die der TSI für Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, und stellen daher Schnittstellen zum Teilsystem Fahrzeuge dar.

Die Druckschwankungen, denen die Fahrgäste beim Durchfahren von Tunneln ausgesetzt sein können, hängen
hauptsächlich von der Fahrgeschwindigkeit, dem Querschnitt, der Länge und der aerodynamischen Form der
Züge sowie von der Länge und dem Querschnitt der Tunnel ab. Sie sind auf einen für die Gesundheit der
Fahrgäste akzeptablen Wert begrenzt und stellen somit eine Schnittstelle zum Teilsystem Fahrzeuge dar.

2.2.4 Einsteigen und Aussteigen der Fahrgäste beim Halt der Züge in Bahnhöfen

Fahrgastbahnsteig

Das Teilsystem Infrastruktur beinhaltet die Einrichtungen, die den Fahrgästen den Zugang zu den Zügen
ermöglichen, d. h. Bahnsteige und deren Ausstattung. Die Interoperabilität des Teilsystems betrifft im
Wesentlichen die Höhe und Länge der Bahnsteige sowie die Druckverhältnisse bei Zugdurchfahrten in
unterirdischen Bahnhöfen. Diese Elemente stellen Schnittstellen mit dem Teilsystem Fahrzeuge dar.

Personen mit eingeschränkter Mobilität

Um den Zugang zum Schienenverkehr für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern, sind
Vorkehrungen zur Erleichterung des Zugangs zu den öffentlichen Bereichen der Infrastruktur, insbesondere zur
Schnittstelle Bahnsteig — Zug und für eine Evakuierung im Falle von gefährlichen Situationen zu treffen.

2.2.5 Gewährleistung der Sicherheit

Die Sicherheit entlang der Strecke, der Schutz vor dem Eindringen von Fahrzeugen und der Schutz vor
Seitenwind bedingen Schnittstellen mit den Teilsystemen Fahrzeuge, Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung sowie Betrieb.

Der Anwendungsbereich deckt außerdem die Vorkehrungen ab, die für die Überwachung und Instandhaltung
der Einrichtungen gemäß den grundlegenden Anforderungen erforderlich sind.

Für eventuelle Störfälle muss die Infrastruktur Sicherheitsvorrichtungen für die Bereiche der Bahnhöfe und
Gleise aufweisen, die für Personen zugänglich sind.

2.2.6 Umweltschutz

Der Anwendungsbereich deckt die Vorkehrungen ab, die im Rahmen der Infrastruktur zum Schutz der Umwelt
erforderlich sind.
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2.2.7 Instandhaltung des Zugs

Der Anwendungsbereich deckt diejenigen festen Anlagen ab, die für die Wartung der Fahrzeuge erforderlich
sind (d. h. Waschanlagen, Sand- und Wasserversorgung, Betankungsanlagen und Anschlüsse für fest montierte
Zugtoilettenentleerungsanlagen).

3. GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN

3.1 Allgemeines

Im Anwendungsbereich der vorliegenden TSI gewährleistet die Übereinstimmung mit den Spezifikationen
gemäß

— Kapitel 4 für die Teilsysteme

— und Kapitel 5 für die Interoperabilitätskomponenten

durch ein positives Ergebnis der Bewertung der

— Konformität und/oder Gebrauchstauglichkeit der Interoperabilitätskomponenten

— und der Prüfung der Teilsysteme, wie in Kapitel 6 beschrieben,

die Erfüllung der relevanten grundlegenden Anforderungen gemäß Abschnitt 3.2 und 3.3 dieser TSI.

Dennoch ist, falls Teile der grundlegenden Anforderungen durch nationale Regeln abgedeckt sind wegen

— in der TSI beschriebener offener und zurückgestellter Punkte,

— Ausnahmen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG,

— Sonderfällen gemäß Abschnitt 7.3 der vorliegenden TSI,

die entsprechende Prüfungsbewertung unter Verantwortung des betroffenen Mitgliedstaats gemäß den
geltenden Verfahren durchzuführen.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, müssen das
transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem, seine Teilsysteme und seine Interoperabilitätskomponen-
ten die grundlegenden Anforderungen, die in Anhang III der Richtlinie in allgemeiner Form dargestellt sind,
erfüllen.

3.2. Grundlegende Anforderungen an den Bereich Infrastruktur

Die grundlegenden Anforderungen können gemäß Anhang III der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch
Richtlinie 2004/50/EG, allgemeiner Art sein und für das gesamte transeuropäische Hochgeschwindigkeitsnetz
gelten oder spezielle Merkmale aufweisen, die für jedes Teilsystem und seine Komponenten spezifisch sind.

Die grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang III der Richtlinie werden in den folgenden Abschnitten 3.2.1
und 3.2.2 zitiert:

3.2.1 Allgemeine Anforderungen

Anhang III der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch Richtlinie 2004/50/EG, führt die wesentlichen
Anforderungen auf. Die für diese TSI relevanten allgemeinen Anforderungen werden im Folgenden
wiedergegeben:

„1.1. Sicherheit

1.1.1. Die Planung, der Bau oder die Herstellung, die Instandhaltung und die Überwachung der
sicherheitsrelevanten Bauteile, insbesondere derjenigen, die am Zugverkehr beteiligt sind, müssen die
Sicherheit auch unter bestimmten Grenzbedingungen auf dem für das Netz festgelegten Niveau halten.

1.1.2. Die Kennwerte des Rad-Schiene-Kontakts müssen die Kriterien der Laufstabilität erfüllen, damit bei der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine sichere Fahrt gewährleistet ist.
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1.1.3. Die verwendeten Bauteile müssen während ihrer gesamten Betriebsdauer den spezifizierten gewöhn-
lichen oder Grenzbeanspruchungen standhalten. Durch geeignete Mittel ist sicherzustellen, dass sich die
Sicherheitsauswirkungen eines unvorhergesehenen Versagens in Grenzen halten.

1.1.4. Die Auslegung der ortsfesten Anlagen und der Fahrzeuge und die Auswahl der Werkstoffe müssen das
Entstehen, die Ausbreitung und die Auswirkungen von Feuer und Rauch im Fall eines Brandes in
Grenzen halten.

1.1.5. Die für die Betätigung durch die Fahrgäste vorgesehenen Einrichtungen müssen so konzipiert sein, dass
sie deren Sicherheit nicht gefährden, wenn sie in einer voraussehbaren Weise betätigt werden, die den
angebrachten Hinweisen nicht entspricht.

1.2. Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft

Die Planung, Durchführung und Häufigkeit der Überwachung und Instandhaltung der festen und
beweglichen Teile, die am Zugverkehr beteiligt sind, müssen deren Funktionsfähigkeit unter den
vorgegebenen Bedingungen gewährleisten.

1.3. Gesundheit

1.3.1. Werkstoffe, die aufgrund ihrer Verwendungsweise die Gesundheit von Personen, die Zugang zu ihnen
haben, gefährden können, dürfen in Zügen und Infrastruktureinrichtungen nicht verwendet werden.

1.3.2. Die Auswahl, die Verarbeitung und die Verwendung dieser Werkstoffe müssen eine gesundheitsschäd-
liche oder -gefährdende Rauch- und Gasentwicklung, insbesondere im Fall eines Brandes, in Grenzen
halten.

1.4. Umweltschutz

1.4.1. Die Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahn-
systems sind bei der Planung dieses Systems entsprechend den geltenden Gemeinschaftsbestimmungen
zu berücksichtigen.

1.4.2. In Zügen und Infrastruktureinrichtungen verwendete Werkstoffe müssen eine umweltschädliche oder
-gefährdende Rauch- und Gasentwicklung, insbesondere im Fall eines Brandes, verhindern.

1.4.3. Fahrzeuge und Energieversorgungsanlagen sind so auszulegen und zu bauen, dass sie mit Anlagen,
Einrichtungen und öffentlichen oder privaten Netzen, bei denen Interferenzen möglich sind,
elektromagnetisch verträglich sind.

1.5. Technische Kompatibilität

Die technischen Merkmale der Infrastrukturen und der ortsfesten Anlagen müssen untereinander und
mit denen der Züge, die im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem verkehren sollen,
kompatibel sein.

Erweist sich die Einhaltung dieser Merkmale in bestimmten Teilen des Netzes als schwierig, so könnten
Zwischenlösungen, die eine künftige Kompatibilität gewährleisten, eingeführt werden.“

3.2.2 Spezifische Anforderungen an die Infrastruktur

Anhang III der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch Richtlinie 2004/50/EG, führt die wesentlichen
Anforderungen auf. Die spezifischen Anforderungen für die Bereiche Infrastruktur, Instandhaltung, Umwelt
und Betrieb, die für diese TSI relevant sind, werden im Folgenden wiedergegeben:

„2.1 Infrastruktur

2.1.1. Sicherheit

Es müssen angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um den Zugang zu den Anlagen der
Hochgeschwindigkeitsstrecken oder deren unbefugtes Betreten zu verhindern.

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahren für Personen, besonders bei der
Durchfahrt der Hochgeschwindigkeitszüge in Bahnhöfen, in Grenzen zu halten.

Infrastruktureinrichtungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, müssen so geplant und gebaut
werden, dass die Risiken für die Sicherheit von Personen (Stabilität, Brand, Zugang, Fluchtwege,
Bahnsteige usw.) in Grenzen gehalten werden.
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Zur Berücksichtigung der besonderen sicherheitstechnischen Bedingungen in langen Tunneln sind
geeignete Vorkehrungen zu treffen.

2.5 Instandhaltung

2.5.1. Gesundheitsschutz

Die technischen Anlagen und Arbeitsverfahren in den Instandhaltungswerken dürfen für Menschen
nicht gesundheitsschädlich sein.

2.5.2. Umweltschutz

Die von technischen Anlagen und Arbeitsverfahren in den Instandhaltungswerken ausgehenden
Umweltbelastungen dürfen die zulässigen Grenzen nicht überschreiten.

2.5.3. Technische Kompatibilität

Die Instandhaltungsanlagen für Hochgeschwindigkeitszüge müssen die Durchführung der sicherheits-,
gesundheits- und komfortrelevanten Maßnahmen an allen Zügen, für die sie geplant worden sind,
ermöglichen.

2.6. Umwelt

2.6.1. Gesundheitsschutz

Beim Betrieb des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems müssen die vorgeschriebenen
Lärmgrenzen eingehalten werden.

2.6.2. Umweltschutz

Der Betrieb des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems darf in normalem Instand-
haltungszustand für die in der Nähe des Fahrwegs gelegenen Einrichtungen und Anlagen keine
unzulässigen Bodenschwingungen verursachen.

2.7. Betrieb

2.7.1. Sicherheit

Die Angleichung der Betriebsvorschriften der Netze und die Qualifikation der Zugführer und des
Fahrpersonals müssen einen sicheren Betrieb im grenzüberschreitenden Verkehr gewährleisten.

Die Art und Häufigkeit der Instandhaltungsarbeiten, die Ausbildung und Qualifikation des
Instandhaltungspersonals und das Qualitätssicherungssystem in den Instandhaltungswerken der
betreffenden Betreiber müssen ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten.

2.7.2. Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft

Die Art und Häufigkeit der Instandhaltungsarbeiten, die Ausbildung und Qualifikation des
Instandhaltungspersonals und das Qualitätssicherungssystem in den Instandhaltungswerken der
betreffenden Betreiber müssen ein hohes Niveau an Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft des
Systems gewährleisten.“

3.3 Erfüllung der grundlegenden Anforderungen durch die Spezifikationen des Bereichs Infrastruktur

3.3.1 Sicherheit

Um die allgemeinen Anforderungen erfüllen zu können, muss die Infrastruktur unter Wahrung des
Sicherheitsniveaus entsprechend den für das Netz spezifizierten Zielvorgaben:

— den Verkehr der Züge ohne die Gefahr von Entgleisungen oder Zusammenstößen untereinander oder mit
anderen Fahrzeugen oder ortsfesten Hindernissen ermöglichen und mit der Nähe zu Oberleitungsanlagen
verbundene inakzeptable Risiken ausschalten;

— allen aus dem Zugverkehr herrührenden auf den Fahrweg einwirkenden vertikalen, Quer- und
Längsbeanspruchungen statischer und dynamischer Art für bestimmte Anforderungen problemlos
standhalten und dabei die Erreichung der geforderten Leistung gewährleisten;

— die Durchführung von Überwachungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Anlagen ermöglichen, die für
die Sicherheit der wichtigen Elemente notwendig sind;
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— frei von Werkstoffen sein, die im Brandfall gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen; diese Anforderung
betrifft ausschließlich die Infrastruktur in geschlossenen Räumen (Tunnel, Überbauungen und
unterirdische Bahnhöfe);

— Personen, die nicht dem zugangsberechtigten Personal angehören, vom Zugang zu den Bahnanlagen mit
Ausnahme der Bahnsteigbereiche für die Fahrgäste abhalten;

— ermöglichen, dass die mit dem unerwünschten Eindringen von Personen oder Fahrzeugen in den
Eisenbahnbereich verbundenen Risiken beherrscht werden;

— sicherstellen, dass sich die den Fahrgästen zugänglichen Bereiche während des Normalbetriebs der
Strecken in ausreichender Entfernung von den mit hoher Geschwindigkeit befahrenen Gleisen befinden
oder von ihnen getrennt sind, damit die Fahrgäste nicht gefährdet werden. Außerdem müssen diese
Bereiche mit den notwendigen Rettungswegen für die Evakuierung der Fahrgäste ausgestattet sein,
insbesondere unterirdische Bahnhöfe;

— durch geeignete Vorkehrungen den Zugang und die Evakuierung von behinderten Fahrgästen zu/aus den
ihnen zugänglichen öffentlichen Bereichen ermöglichen;

— ermöglichen, dass bei unvorhergesehenem Halt der Hochgeschwindigkeitszüge außerhalb der normaler-
weise hierzu vorgesehenen Bahnhofsbereiche die Fahrgäste von Gefahrenbereichen ferngehalten werden
können;

— sicherstellen, dass in langen Tunneln besondere Vorkehrungen getroffen werden, um Bränden
vorzubeugen und ihre Folgen zu begrenzen sowie die Evakuierung der Fahrgäste im Brandfalle zu
erleichtern;

— gewährleisten, dass die Anlagen die richtige Sandqualität liefern.

Die möglichen Auswirkungen von Ausfällen der unten genannten sicherheitsrelevanten Komponenten werden
hinreichend berücksichtigt.

3.3.2 Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssen die sicherheitsrelevanten Schnittstellen, deren Kenngrößen
sich während des Systembetriebs verändern können, in Überwachungs- und Instandhaltungsplänen behandelt
werden, in denen die Prüf- und Korrekturbedingungen für diese Elemente festgelegt sind.

3.3.3 Gesundheitsschutz

Diese allgemeinen Anforderungen betreffen den Brandschutz der verschiedenen Elemente des Bereichs
Infrastruktur. Unter Berücksichtigung der von der Infrastruktur ausgehenden geringen Brandlast (Gleis und
Ingenieurbauwerke) sind nur die unterirdischen Anlagen, in denen sich im Regelbetrieb Fahrgäste aufhalten,
von dieser Anforderung betroffen. Für die Bestandteile der Schnittstellen von Gleis und Ingenieurbauwerken
außerhalb dieser spezifischen Anlagen liegen somit keine Anforderungen vor.

Für Letztere sind die generell für Bauwerke zur Anwendung kommenden EG-Richtlinien zum Gesundheits-
schutz zugrunde zu legen, unabhängig davon, ob sie mit der Interoperabilität des transeuropäischen
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems in Verbindung stehen oder nicht.

Neben der Einhaltung dieser allgemeinen Anforderungen müssen die Druckschwankungen, denen die Fahrgäste
und das Zugpersonal beim Durchfahren von Tunneln, Überbauungen und unterirdischen Bahnhöfen ausgesetzt
sein können, sowie die Luftgeschwindigkeiten, die auf die Reisenden in unterirdischen Bahnhöfen einwirken
können, begrenzt werden; in den für die Fahrgäste zugänglichen Bereichen der Bahnsteige und unterirdischen
Bahnhöfe muss der Gefahr von Stromschlägen vorgebeugt werden.

— Es müssen daher Vorkehrungen entweder durch entsprechende Auswahl des lichten Querschnitts dieser
Bauwerke oder durch zusätzliche Vorrichtungen getroffen werden, so dass ein Kriterium des
Gesundheitsschutzes, das auf der während der Tunneldurchfahrt eines Zuges festgestellten maximalen
Druckschwankung basiert, erfüllt werden kann.

— In den unterirdischen Bahnhöfen müssen Vorkehrungen entweder durch konstruktive Maßnahmen zur
Verringerung der Druckschwankungen aus den zulaufenden Tunnelstrecken oder durch zusätzliche
Schutzvorrichtungen getroffen werden, um die Luftgeschwindigkeiten auf einen für den Menschen
zulässigen Wert zu begrenzen.

Es müssen Vorkehrungen in den für die Fahrgäste zugänglichen Bereichen getroffen werden, um dem
unannehmbaren Risiko eines Stromschlags vorzubeugen.

Für die ortsfesten Anlagen des Teilsystems Instandhaltung können diese grundlegenden Anforderungen als
erfüllt angesehen werden, wenn nachgewiesen wird, dass diese Anlagen den nationalen Vorschriften
entsprechen.
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3.3.4 Umweltschutz

Die Umweltauswirkungen der Projekte, welche den Entwurf einer Strecke betreffen, die speziell für hohe
Geschwindigkeiten gebaut oder anlässlich eines Ausbaus der Strecke für hohe Geschwindigkeiten umgerüstet
wird, müssen die Eigenschaften der Züge berücksichtigen, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems entsprechen.

Für die ortsfesten Anlagen des Teilsystems Instandhaltung können diese grundlegenden Anforderungen als
erfüllt angesehen werden, wenn nachgewiesen wird, dass diese Anlagen den nationalen Vorschriften
entsprechen.

3.3.5 Technische Kompatibilität

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

— Die Lichtraumprofile, der Gleisabstand, die Trassierung, die Spurweite, die maximalen Steigungen und
Gefälle sowie die Länge und die Höhe der Fahrgastbahnsteige der Strecken des interoperablen
europäischen Netzes müssen so festgelegt sein, dass die Kompatibilität der Strecken untereinander und
mit den interoperablen Fahrzeugen gewährleistet ist.

— Die zukünftig eventuell notwendigen Ausrüstungen für den Verkehr anderer Züge auf den Strecken des
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes dürfen den Verkehr der Züge nicht beeinträchtigen, die
der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen.

— Die elektrischen Eigenschaften der Infrastruktur müssen mit den Elektrifizierungssystemen sowie den
Zugsteuerungs-/Zugsicherungs- und Signalisierungssystemen kompatibel sein.

Die Merkmale der ortsfesten Einrichtungen für die Wartung von Zügen müssen der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen.

3.4 Elemente des Bereichs Infrastruktur, welche die grundlegenden Anforderungen erfüllen

In der folgenden Tabelle sind mit „X“ diejenigen grundlegenden Anforderungen markiert, die von den in
Kapitel 4 und 5 aufgeführten Spezifikationen erfüllt werden.

Element des Bereichs Infrastruktur Abschnitt

Sicherheit
(1.1,
2.1.1,

2.7.1) (1)

Zuverläs-
sigkeit

Verfügbar-
keit
(1.2,

2.7.2) (1)

Gesund-
heits-
schutz
(1.3,

2.5.1) (1)

Umwelt-
schutz

(1.4, .5.2,
2.6.1,

2.6.2) (1)

Technische
Kompatibili-

tät
(1.5,

2.5.3) (1)

Regelspurweite 4.2.2 X

Grenzlinie für feste Anlagen 4.2.3 X X

Gleisabstand 4.2.4 X

Maximale Längsneigungen 4.2.5 X

Mindestgleisbogenhalbmesser 4.2.6 X X

Überhöhung 4.2.7 X X

Überhöhungsfehlbetrag 4.2.8 X X

Äquivalente Konizität 4.2.9 X X

Gleislagequalität und Grenz-
werte für Einzelfehler

4.2.10 X X

Schienenneigung 4.2.11 X X

Schienenkopfprofil 5.3.1 X X

Weichen und Kreuzungen 4.2.12 –
5.3.4

X X X

Gleislagestabilität 4.2.13
—

X

Verkehrslasten auf Bauwerke 4.2.14 X
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Element des Bereichs Infrastruktur Abschnitt

Sicherheit
(1.1,
2.1.1,

2.7.1) (1)

Zuverläs-
sigkeit

Verfügbar-
keit
(1.2,

2.7.2) (1)

Gesund-
heits-
schutz
(1.3,

2.5.1) (1)

Umwelt-
schutz

(1.4, .5.2,
2.6.1,

2.6.2) (1)

Technische
Kompatibili-

tät
(1.5,

2.5.3) (1)

Gesamtsteifigkeit des Gleises 4.2.15 –
5.3.2

X

Maximale Druckschwankungen
in Tunneln

4.2.16 X

Einwirkungen von Seitenwind 4.2.17 X

Elektrische Kenndaten 4.2.18 X X

Lärm und Erschütterungen 4.2.19 X X

Bahnsteige 4.2.20 X X X X

Brandschutz und Sicherheit in
Eisenbahntunneln

4.2.21 X X

Zugang zu bzw. Eindringen in
Bahnanlagen der freien Strecke

4.2.22 X

Seitenräume für Fahrgäste und
das Zugpersonal im Fall der
Evakuierung der Fahrgäste eines
Zuges

4.2.23 X X

Abstellgleise und andere Berei-
che, die mit sehr niedriger
Fahrgeschwindigkeit befahren
werden

4.2.25 X

Ortsfeste Anlagen zur Behand-
lung von Zügen

4.2.26 X X X X X

Schotterflug 4.2.27 X X X X

Inbetriebsetzung — Bau- und
Instandhaltungsmaßnahmen

4.4.1 X

Schutz des Personals vor aero-
dynamischen Einwirkungen

4.4.3 X

Instandhaltungsvorschriften 4.5 X X X

Berufliche Qualifikationen 4.6 X X X

Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz

4.7 X X X

(1) Abschnitte von Anhang III der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG.

4. BESCHREIBUNG DES BEREICHS INFRASTRUKTUR

4.1 Einleitung

Das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem, für das die Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die
Richtlinie 2004/50/EG, gilt und zu dem die Teilsysteme Infrastruktur und Instandhaltung gehören, ist ein
integriertes System, dessen Kohärenz geprüft werden muss, um die Interoperabilität des Systems in Bezug auf
die grundlegenden Anforderungen sicherzustellen.

Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie legt fest: „Die TSI stehen den Entscheidungen der Mitgliedstaaten über die
Verwendung neuer oder für den Verkehr anderer Züge umgebauter Infrastrukturen nicht entgegen.“

Daher müssen bei der Planung einer neuen oder umgerüsteten Hochgeschwindigkeitsstrecke andere Züge
berücksichtigt werden, die die Strecke befahren dürfen.

Fahrzeuge, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, müssen auf den Strecken
verkehren können, die die in der vorliegenden TSI festgelegten Grenzwerte einhalten.

Die in dieser TSI angegebenen Grenzwerte sollen nicht als übliche Planungswerte vorgegeben werden. Die
Planungswerte müssen aber innerhalb der in dieser TSI angegebenen Grenzen liegen.
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Die in den Abschnitten 4.2 und 4.3 beschriebenen funktionellen und technischen Spezifikationen des
Teilsystems und seiner Schnittstellen schreiben keine Verwendung von speziellen Technologien oder
technischen Lösungen vor, außer wenn dies für die Interoperabilität des transeuropäischen Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems unbedingt erforderlich ist. Innovative Lösungen für die Interoperabilität könnten
jedoch neue Spezifikationen und/oder neue Bewertungsmethoden erfordern. Um technologische Innovationen
zu ermöglichen, müssen diese Spezifikationen und Bewertungsmethoden mit dem in Abschnitt 6.2.3
beschriebenen Verfahren entwickelt werden.

4.2 Funktionelle und technische Spezifikationen für den Bereich

4.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Für den Bereich Infrastruktur sind die folgenden Elemente maßgebend:

— Regelspurweite (4.2.2),

— Grenzlinie für feste Anlagen (4.2.3),

— Gleisabstand (4.2.4),

— maximale Längsneigungen (4.2.5),

— Mindestgleisbogenhalbmesser (4.2.6),

— Überhöhung (4.2.7),

— Überhöhungsfehlbetrag (4.2.8),

— äquivalente Konizität (4.2.9),

— Gleislagequalität und Grenzwerte für Einzelfehler (4.2.10),

— Schienenneigung (4.2.11),

— Schienenkopfprofil (5.3.1),

— Weichen und Kreuzungen (4.2.12),

— Gleiswiderstand/Gleislagestabilität (4.2.13),

— Verkehrslasten auf Bauwerke (4.2.14),

— Gesamtsteifigkeit des Gleises (4.2.15),

— maximale Druckschwankung in Tunneln (4.2.16),

— Einwirkungen von Seitenwind (4.2.17),

— elektrische Kenndaten (4.1.18),

— Lärm und Erschütterungen (4.2.19),

— Bahnsteige (4.2.20),

— Brandschutz und Sicherheit in Eisenbahntunneln (4.2.21),

— Zugang zu bzw. Eindringen in Streckenanlagen (4.2.22),

— Seitenräume für Fahrgäste und das Zugpersonal im Fall der Evakuierung eines Zuges auf offener Strecke
(4.2.23),

— Hektometertafeln (4.2.24),

— Länge von Abstellgleisen und anderen Bereichen, die mit sehr niedriger Fahrgeschwindigkeit befahren
werden (4.2.25),

— ortsfeste Anlagen zur Behandlung von Zügen (4.2.26),

— Schotterflug (4.2.27),

— Instandhaltungsvorschriften (4.5).
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Die Bedingungen, die von den für den Bereich Infrastruktur maßgebenden Elementen zu erfüllen sind, müssen
mindestens den für jede der nachstehenden Streckenkategorien des transeuropäischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems spezifizierten relevanten Leistungsmerkmalen entsprechen.

— Kategorie I: eigens für Hochgeschwindigkeitszüge gebaute Strecken, die für Geschwindigkeiten von im
Allgemeinen mindestens 250 km/h ausgelegt sind,

— Kategorie II: eigens für Hochgeschwindigkeitszüge ausgebaute Strecken, die für Geschwindigkeiten von
rund 200 km/h ausgelegt sind,

— Kategorie III: eigens für Hochgeschwindigkeitszüge gebaute oder ausgebaute Strecken, die aufgrund der
sich aus der Topografie, dem Umweltschutz, der Oberflächengestalt oder der städtischen Umgebung
ergebenden Zwänge von spezifischer Beschaffenheit sind und deren Geschwindigkeit im Einzelfall
angepasst werden muss.

Alle Streckenkategorien müssen den Verkehr von Zügen mit einer Länge von 400 Metern und einem
Höchstgewicht von 1 000 Tonnen ermöglichen.

Die Leistungsmerkmale werden durch die Höchstgeschwindigkeit für den Streckenabschnitt charakterisiert, die
für Hochgeschwindigkeitszüge zulässig ist, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
entsprechen.

Diese Leistungsmerkmale sind in den folgenden Absätzen beschrieben; dabei wird in jedem Einzelfall auf
eventuell zugelassene Sonderbedingungen für die betroffenen Parameter und Schnittstellen hingewiesen. Die
Werte der angegebenen Parameter gelten nur bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h.

Die Angabe sämtlicher Leistungsmerkmale und Spezifikationen dieser TSI erfolgt für Strecken mit der
europäischen Regelspurweite, wie sie in 4.2.2 für Strecken festgelegt ist, die der vorliegenden TSI entsprechen.

Die Leistungsmerkmale, die für Strecken spezifiziert sind, die Sonderfälle darstellen, darunter Strecken mit einer
abweichenden Spurweite, sind in 7.3 beschrieben.

Die Leistungsmerkmale sind für das Teilsystem für den normalen Betriebszustand sowie für Betriebszustände,
die sich aus der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen ergeben, beschrieben. Eventuelle Beein-
trächtigungen und temporäre Abweichungen der Leistungsfähigkeit des Teilsystems aufgrund von Umbau- oder
großen Instandhaltungsmaßnahmen werden in Abschnitt 4.5 behandelt.

Die Leistungsmerkmale von Hochgeschwindigkeitszügen können auch durch den Einsatz spezifischer Systeme,
wie beispielsweise der Neigetechnik, verbessert werden. Sonderbedingungen sind für den Betrieb solcher Züge
zulässig, sofern daraus keine Verkehrseinschränkungen für Hochgeschwindigkeitszüge ohne Neigetechnik
resultieren. Auf die Anwendung dieser Bedingungen ist im Infrastrukturregister hinzuweisen.

4.2.2 Regelspurweite

Strecken der Kategorien I, II und III

Die Regelspurweite beträgt 1 435 mm.

4.2.3 Grenzlinie für feste Anlagen

Die Infrastruktur muss so konstruiert sein, dass beim Befahren durch Züge, die der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, deren sichere Durchfahrt gewährleistet ist.

Die Grenzlinie für feste Anlagen ist als lichter Querschnitt definiert, in dem sich kein Hindernis befinden und in
das kein Hindernis hineinragen darf. Dieser Raum wird auf der Grundlage einer kinematischen Bezugslinie
festgelegt, wobei der für die Oberleitung und die Begrenzung der unteren Teile der Fahrzeuge erforderliche
Raum berücksichtigt werden.

Die entsprechenden kinematischen Begrenzungslinien sind in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems angegeben.

Bis zur Veröffentlichung harmonisierter EN-Normen für Lichtraumprofile muss der Infrastrukturbetreiber
angeben, welche Regeln zur Bestimmung der Grenzlinie für feste Anlagen der Infrastruktur angewandt wurden.
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Strecken der Kategorie I

Bei der Planung der Strecke müssen alle Hindernisse (Ingenieurbauwerke, Energieversorgungs- und
Signaleinrichtungen) folgende Bedingungen einhalten:

— die auf der kinematischen Bezugslinie GC basierende Grenzlinie für feste Anlagen und die
Begrenzungslinie für die unteren Teile im Bereich der Infrastruktur, die beide in der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems beschrieben sind,

Die TSI Energie des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems legt den Lichtraumbedarf für den Stromabnehmer-
durchgang sowie den Sicherheitsfreiraum fest.

Strecken der Kategorien II und III

Bei bestehenden Hochgeschwindigkeitsstrecken, bei für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebauten
Strecken und bei den Verbindungsstrecken zwischen ihnen muss die Grenzlinie für feste Anlagen für neue
Bauwerke auf der Grundlage der kinematischen Bezugslinie GC festgelegt werden.

Im Fall von Umbauarbeiten muss sich die Grenzlinie für feste Anlagen der Infrastruktur nach der kinematischen
Bezugslinie GC richten, wenn die Vorteile einer solchen Investition durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
nachgewiesen werden. Andernfalls kann die Grenzlinie für feste Anlagen auf der Grundlage der kinematischen
Bezugslinie GB festgelegt werden, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies erlauben, oder es kann eine
bestehende kleinere Grenzlinie für feste Anlagen beibehalten werden. Die vom Auftraggeber oder dem
Infrastrukturbetreiber durchgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss die Kosten und die zu erwartenden
Vorteile einer Vergrößerung dieser Grenzlinie in Verbindung mit den anderen, der vorliegenden TSI
entsprechenden Strecken berücksichtigen, die an die betroffene Strecke anschließen.

Der Infrastrukturbetreiber muss im Infrastrukturregister für jeden Streckenabschnitt angeben, welche
kinematische Bezugslinie angewandt wurde.

Die TSI Energie des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems legt den Lichtraumbedarf für den Stromabnehmer-
durchgang sowie den Sicherheitsfreiraum fest.

4.2.4 Gleisabstand

Strecken der Kategorien I, II und III

Der Mindestgleisabstand für die Planung von Hauptgleisen auf Strecken, die eigens für den Hochge-
schwindigkeitsverkehr gebaut oder dafür ausgebaut werden, ist in der folgenden Tabelle festgelegt:

Zulässige Höchstgeschwindigkeit von Zügen, die der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entspre-

chen
Mindestgleisabstand

V ≤ 230 km/h Wenn < 4,00 m, gemäß der kinematischen Bezugs-
linie (4.2.3)

230 km/h < V < 250 km/h 4,00 m

250 km/h < V ≤ 300 km/h 4,20 m

V > 300 km/h 4,50 m

Wo die Fahrzeuge aufgrund der Gleisüberhöhung zueinander geneigt sind, ist gemäß den Regeln in
Abschnitt 4.2.3 ein entsprechender Zuschlag zu berücksichtigen.

Der Gleisabstand kann beispielsweise für den Betrieb von Zügen vergrößert werden, die der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems nicht entsprechen, oder wenn dies aus Komfortgründen oder für
Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist.

4.2.5 Maximale Längsneigung

Strecken der Kategorie I

Unter Beachtung der folgenden Rahmenbedingungen sind Längsneigungen bis 35 mm/m für Gleise zulässig:

— Die Neigung des gleitenden mittleren Längsprofils über 10 km muss kleiner oder gleich 25 mm/m sein;

— die maximale Länge der durchgehenden Neigung von 35 mm/m darf 6 000 m nicht überschreiten.

Die Neigung von Gleisen an Fahrgastbahnsteigen darf 2,5 mm/m nicht überschreiten.
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Strecken der Kategorien II und III

Die Längsneigungen auf diesen Strecken liegen im Allgemeinen unter den Werten, die auf zu bauenden
Hochgeschwindigkeitsstrecken zulässig sind. Die Anpassungsmaßnahmen für den Betrieb von Zügen, die der
TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, müssen den vorangegangenen Werten für
Längsneigung Rechnung tragen, es sei denn, aufgrund spezieller örtlicher Bedingungen sind höhere Werte
erforderlich. In diesem Fall müssen die zulässigen Längsneigungen die in der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems festgelegten Grenzwerte für Anfahren und Bremsen interoperabler Züge
einhalten.

Bei der maximalen Längsneigung müssen in Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie auf sämtlichen
interoperablen Strecken auch die erwarteten Leistungsmerkmale der Züge berücksichtigt werden, die nicht der
TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, aber ebenfalls auf diesen Strecken fahren
dürfen.

4.2.6 Mindestgleisbogenhalbmesser

Der Mindestgleisbogenhalbmesser der mit Hochgeschwindigkeit befahrenen Strecken ist so zu wählen, dass in
Bezug auf die für den betreffenden Gleisbogen vorgeschriebene Überhöhung der Überhöhungsfehlbetrag bei
der für die Strecke vorgesehenen Höchstgeschwindigkeit die in Abschnitt 4.2.8 dieser TSI angegebenen Werte
nicht übersteigt.

4.2.7 Überhöhung

Die Überhöhung des Gleises ist die maximale Höhendifferenz zwischen Außen- und Innenschiene, gemessen in
der Mitte der Schienenkopfoberfläche (in mm). Bei Messung in mm hängt der Wert von der Spurweite ab, bei
Messung in Grad ist er von der Spurweite unabhängig.

Strecken der Kategorien I, II und III

Bei der Planung neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken darf die Überhöhung 180 mm nicht überschreiten.

Bei in Betrieb befindlichen Gleisen ist eine Instandhaltungstoleranz von ±20 mm zulässig, wobei allerdings eine
maximale Überhöhung von 190 mm nicht überschritten werden darf; dieser Wert kann auf maximal 200 mm
erhöht werden, wenn es sich um Gleise ausschließlich für Personenverkehr handelt.

Die für dieses Element geltenden Anforderungen an die Instandhaltung von in Betrieb befindlichen Gleisen
werden in Bezug auf die Betriebstoleranzen in den Bestimmungen unter 4.5 (Instandhaltungsplan) behandelt.

4.2.8 Überhöhungsfehlbetrag

In Gleisbögen entspricht der Überhöhungsfehlbetrag der Differenz (in mm) zwischen der angewandten
Überhöhung und der ausgleichenden Überhöhung für das Fahrzeug bei einer vorgegebenen Geschwindigkeit.

Die folgenden Angaben gelten für interoperable Strecken mit einer Regelspurweite gemäß Punkt 4.2.2 der
vorliegenden TSI.

4.2.8.1 Überhöhungsfehlbetrag im Gleis sowie im Stammgleis von Weichen und Kreuzungen

Streckenkategorie

Kategorie I (a) Kategorie II Kategorie III

1 2 3 4

Geschwindigkeitsbe-
reich (km/h)

Normaler Grenzwert
(mm)

Maximaler
Grenzwert (mm)

Maximaler
Grenzwert (mm)

Maximaler Grenzwert
(mm)

V ≤ 160 160 180 160 180

160 < V ≤ 200 140 165 150 165

200 < V ≤ 230 120 165 140 165

230 < V ≤ 250 100 150 130 150

250 < V ≤ 300 100 130 (b) — —

300 < V 80 80 — —

(a) Der Infrastrukturbetreiber erklärt im Infrastrukturregister, in welchen Streckenabschnitten seiner
Meinung nach Einschränkungen bestehen, die eine Einhaltung der in Spalte 1 aufgeführten Werte
verhindern. In diesen Fällen können die Werte aus Spalte 2 zur Anwendung kommen.

(b) Bei Gleisen ohne Schotteroberbau kann der Höchstwert von 130 mm auf 150 mm erhöht werden.
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Züge, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen und mit einem System zur
Kompensation der Wirkung des Überhöhungsfehlbetrags ausgerüstet sind, können vom Infrastrukturbetreiber
eine Freigabe für den Betrieb mit höheren Überhöhungsfehlbeträgen erhalten.

Bei der Festlegung des maximalen Überhöhungsfehlbetrags, bei dem diese Züge eingesetzt werden dürfen,
müssen die Annahmekriterien für den betreffenden Zug berücksichtigt werden, die in Abschnitt 4.2.3.4 der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems festgelegt sind.

4.2.8.2 Unvermittelte Änderung des Überhöhungsfehlbetrags beim Zweiggleis von Weichen

Strecken der Kategorien I, II und III

Die maximalen Planungswerte für die unvermittelten Änderungen des Überhöhungsfehlbetrags bei
Zweiggleisen sind wie folgt anzusetzen:

für Weichen mit zulässigen Geschwindigkeiten von 30 km/h ≤ V ≤ 70 km/h im abzweigenden Strang:
120 mm,

für Weichen mit zulässigen Geschwindigkeiten von 70 km/h < V ≤ 170 km/h im abzweigenden Strang:
105 mm,

für Weichen mit zulässigen Geschwindigkeiten von 170 km/h < V ≤ 230 km/h im abzweigenden Strang:
85 mm.

Für vorhandene Weichenkonstruktionen ist eine Toleranz von 15 mm in Bezug auf die vorstehend genannten
Werte zulässig.

4.2.9 Äquivalente Konizität

Bei der Beschreibung des dynamischen Fahrverhaltens eines Eisenbahnfahrzeugs spielt die Rad-Schiene-
Schnittstelle eine wichtige Rolle. Unter den Parametern, die diese Schnittstelle charakterisieren, spielt die so
genannte äquivalente Konizität eine wichtige Rolle, da sie eine genauere Beurteilung des Kontaktes zwischen
Rad und Schiene auf gerader Strecke und in Bögen mit großem Bogenhalbmesser ermöglicht.

Die folgenden Bestimmungen gelten für Gleise der Kategorien I, II und III. Für Weichen und Kreuzungen ist
keine Bewertung der äquivalenten Konizität erforderlich.

4.2.9.1 Definition

Die äquivalente Konizität ist der Tangens des Kegelwinkels eines Radsatzes mit kegelförmigen Rädern, deren
Querbewegung die gleiche kinematische Wellenlänge wie der betrachtete Radsatz auf einer Geraden und in
Bögen mit großem Bogenhalbmesser aufweist.

Die in den folgenden Tabellen angegebenen Grenzwerte für die äquivalente Konizität sind anhand der
Amplitude (y) der seitlichen Auslenkung des Radsatzes zu berechnen:

— y = 3 mm, wenn (TG — SR) ≥ 7mm

— y =
TG − SRð Þ − 1

2

� �
, wenn 5 mm ≤ (TG — SR) < 7 mm

— y = 2 mm, wenn (TG — SR) < 5 mm

wobei TG die Spurweite des Gleises und SR das Spurmaß des Radsatzes ist.

4.2.9.2 Planungswerte

Bei der Wahl der Planungswerte für die Spurweite, das Schienenkopfprofil und die Schienenneigung der Gleise
ist sicherzustellen, dass die in Tabelle 1 angegebenen Grenzwerte für die äquivalente Konizität nicht
überschritten werden. Die Berechnung ist mit folgenden Radprofilen und mit den angegebenen Spurmaßen
durchzuführen (Die Berechnung erfolgt gemäß EN 15302:2006):

— S 1002 gemäß der Definition in prEN 13715 mit SR = 1 420 mm

— S 1002 gemäß der Definition in prEN 13715 mit SR = 1 426 mm

— GV 1/40 gemäß der Definition in prEN 13715 mit SR = 1 420 mm

— GV 1/40 gemäß der Definition in prEN 13715 mit SR = 1 426 mm.
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Tabelle 1

Geschwindigkeitsbereich (km/h) Grenzwerte für äquivalente Konizität

≤ 160 Keine Bewertung erforderlich

>160 und ≤ 200 0,20

>200 und ≤ 230 0,20

>230 und ≤ 250 0,20

>250 und ≤ 280 0,20

>280 und ≤ 300 0,10

> 300 0,10

Gleise, welche die in 6.2.5.2 aufgeführten Planungsmerkmale aufweisen, gelten als konform mit dieser
Anforderung. Bei der Verlegung des Gleises können dennoch andere Konstruktionen zur Anwendung kommen.
Der Infrastrukturbetreiber muss dann die Kompatibilität der geplanten Konstruktion in Bezug auf die
äquivalente Konizität nachweisen.

4.2.9.3 Werte unter Betriebsbedingungen

4.2.9.3.1 Mindestwerte für die mittlere Spurweite

Nachdem das Gleis mit den gewählten Planungsmerkmalen festgelegt wurde, bildet die Spurweite einen
wichtigen Einflussparameter hinsichtlich der äquivalenten Konizität. Der Infrastrukturbetreiber muss
sicherstellen, dass die mittlere Spurweite auf gerader Strecke und in Bögen mit Radius R > 10 000 m den
Grenzwert gemäß der folgenden Tabelle nicht unterschreitet.

Geschwindigkeitsbereich (km/h) Mindestwert für die mittlere Spurweite (mm) über 100 m im Betrieb, auf gerader
Strecke und in Kreisbögen mit Radius R > 10 000 m

≤ 160 1 430

>160 und ≤ 200 1 430

>200 und ≤ 230 1 432

>230 und ≤ 250 1 433

>250 und ≤ 280 1 434

>280 und ≤ 300 1 434

> 300 1 434

4.2.9.3.2 Durchzuführende Maßnahmen bei instabilem Fahrzeuglauf

Falls ein instabiler Fahrzeuglauf auf einem den Anforderungen von Abschnitt 4.2.9.3.1 entsprechenden Gleis
für Fahrzeuge festgestellt wird, deren Radsätze die Anforderungen hinsichtlich der äquivalenten Konizität in der
TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems erfüllen, so muss die Ursache vom Eisenbahnverkehrs-
unternehmen und dem Infrastrukturbetreiber gemeinsam ermittelt werden.

4.2.10 Gleislagequalität und Grenzwerte für Einzelfehler

4.2.10.1 Einführung

Die Gleislagequalität und die Grenzwerte für Einzelfehler sind wichtige Parameter für die Infrastruktur, die im
Rahmen der Definition der Schnittstelle Fahrzeug — Gleis benötigt werden. Die Gleislagequalität steht in
direktem Zusammenhang mit:

— der Sicherheit gegen Entgleisen

— der Bewertung eines Fahrzeugs bei Abnahmeprüfungen

— der Dauerfestigkeit von Radsätzen und Drehgestellen.

Die Anforderungen des Abschnitts 4.2.10 gelten für Strecken der Kategorien I, II und III.
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4.2.10.2 Begriffsbestimmungen

Soforteingriffsschwelle (Immediate Action Limit — IAL): bezieht sich auf den Wert, bei dessen
Überschreitung der Infrastrukturbetreiber Maßnahmen ergreift, um das Risiko von Entgleisungen auf ein
annehmbares Maß zu reduzieren. Dies kann erfolgen, indem entweder die Strecke geschlossen, die örtlich
zulässige Geschwindigkeit reduziert oder die Gleisgeometrie korrigiert wird.

Eingriffsschwelle (Intervention Limit — IL): bezieht sich auf den Wert, bei dessen Überschreitung
korrektive Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, um zu verhindern, dass die Sofortein-
griffsschwelle vor der nächsten Inspektion erreicht wird.

Auslösewert (Alert Limit — AL): bezieht sich auf den Wert, bei dessen Überschreitung der Zustand der
Gleisgeometrie analysiert und im Rahmen der regulär geplanten Instandhaltungsarbeiten berücksichtigt werden
muss.

4.2.10.3 Soforteingriffs- und Eingriffsschwelle und Auslösewert

Der Infrastrukturbetreiber muss geeignete Schwellenwerte für Soforteingriffe und Eingriffe sowie Auslösewerte
für die folgenden Parameter festlegen:

— Pfeilhöhe (Richtung) — Standardabweichungen (nur Auslösewert)

— Längshöhe — Standardabweichungen (nur Auslösewert)

— Pfeilhöhe (Richtung) — Einzelfehler — Mittelwert/Spitzenwert

— Längshöhe — Einzelfehler — Mittelwert/Spitzenwert

— Gleisverwindung — Einzelfehler — Nullwert/Spitzenwert, unter Berücksichtigung der in 4.2.10.4.1
festgelegten Grenzwerte

— Spurweite — Einzelfehler — Nennwert/Spitzenwert, unter Berücksichtigung der in 4.2.10.4.2 festge-
legten Grenzwerte

— Mittlere Spurweite über 100m — Nennwert/Mittelwert, unter Berücksichtigung der in 4.2.9.3.1
festgelegten Grenzwerte.

Bei der Festlegung dieser Grenzwerte muss der Infrastrukturbetreiber die Grenzwerte für die Gleislagequalität
berücksichtigen, die als Grundlage für die Abnahme der Fahrzeuge dienen. Die Anforderungen für die
Abnahme der Fahrzeuge sind in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems festgelegt.

Der Infrastrukturbetreiber muss auch die Auswirkungen von kombiniert auftretenden Einzelfehlern
berücksichtigen.

Die vom Infrastrukturbetreiber festgelegten Soforteingriffs- und Eingriffsschwellen sowie Auslösewerte sind in
dem Instandhaltungsplan zu erfassen, der in Abschnitt 4.5.1 dieser TSI vorgeschrieben wird.

4.2.10.4 Soforteingriffsschwelle

Soforteingriffsschwellen sind für die folgenden Parameter festgelegt:

— Gleisverwindung — Einzelfehler — Nullwert/Spitzenwert

— Spurweite — Einzelfehler — Nennwert/Spitzenwert

4.2.10.4.1 Gleisverwindung — Einzelfehler — Nullwert/Spitzenwert

Die Gleisverwindung ist definiert als die Differenz zwischen zwei in einem festgelegten Abstand ermittelten
gegenseitigen Höhenlagen und wird in der Regel als Neigung zwischen den beiden Stellen angegeben, an denen
die gegenseitigen Höhenlagen gemessen werden.

Für die Regelspurweite beträgt der Abstand zwischen den Messstellen 1 500 mm.

Der Grenzwert für die Gleisverwindung ist eine Funktion der angewandten Messbasis (l) nach der folgenden
Formel:

Verwindungsgrenzwert = (20/l + 3)

— wobei l die Messbasis (in m) ist und 1,3 m ≤ l ≤ 20 m
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— und die folgenden Höchstwerte gelten:

— 7 mm/m für Strecken, die für Geschwindigkeiten ≤ 200 km/h ausgelegt sind

— 5 mm/m für Strecken, die für Geschwindigkeiten > 200 km/h ausgelegt sind.

Der Infrastrukturbetreiber muss im Instandhaltungsplan die Länge der Messbasis angeben, die zur Ermittlung
der Gleisverwindung verwendet wird, damit die Erfüllung dieser Anforderung geprüft werden kann. Die
Auswertung der Messdaten muss eine Basis von 3 m beinhalten.

4.2.10.4.2 Spurweite — Einzelfehler — Nennwert/Spitzenwert

Geschwindigkeit
(km/h)

Maße in Millimeter

Nennwert/Spitzenwert

minimale Spurverengung maximale Spurerweiterung

V ≤ 80 -9 +35

80 < V ≤ 120 -9 +35

120 < V ≤ 160 -8 +35

160 < V ≤ 230 -7 +28

V > 230 -5 +28

Für die in 4.2.9.3.1 festgelegte mittlere Spurweite gelten zusätzliche Anforderungen.

4.2.11 Schienenneigung

Strecken der Kategorien I, II und III

a) Gleise

Die Schiene muss zur Gleismitte hin geneigt sein.

Die Schienenneigung für eine bestimmte Strecke ist im Bereich 1/20 bis 1/40 zu wählen und im
Infrastrukturregister anzugeben.

b) Weichen und Kreuzungen

Die geplante Schienenneigung bei Weichen und Kreuzungen stimmt mit der Neigung der Gleise überein,
wobei die folgenden Ausnahmen zulässig sind:

— Die Neigung kann durch die Form des aktiven Teils des Schienenkopfprofils bestimmt werden.

— Bei Weichen- und Kreuzungsabschnitten, bei denen die Fahrgeschwindigkeit kleiner oder gleich
200 km/h ist, dürfen im Bereich der Weichen und Kreuzungen und in den zugehörigen kurzen
durchgehenden Gleisabschnitten Schienen ohne Neigung verlegt werden.
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— Bei Weichen- und Kreuzungsabschnitten, bei denen die Fahrgeschwindigkeit über 200 km/h
beträgt, aber kleiner oder gleich 250 km/h ist, dürfen Schienen ohne Neigung verlegt werden,
sofern dies auf kurze Abschnitte von maximal 50 m Länge begrenzt bleibt.

4.2.12 Weichen und Kreuzungen

4.2.12.1 Vorrichtungen zur Erkennung der Lage und zum Verschluss beweglicher Teile

Die Zungen von Weichen und Kreuzungsweichen sowie bewegliche Herzstückspitzen müssen mit Verschluss-
vorrichtungen ausgerüstet werden.

Die Zungen sowie die beweglichen Herzstückspitzen von Weichen und Kreuzungsweichen müssen mit
Vorrichtungen versehen sein, die erkennen lassen, dass sich die beweglichen Elemente in der richtigen Stellung
befinden und verschlossen sind.

4.2.12.2 Verwendung beweglicher Herzstückspitzen

Auf den neu zu bauenden Streckenabschnitten für Hochgeschwindigkeitsverkehr mit einer Geschwindigkeit
von mindestens 280 km/h dürfen nur Weichen und Kreuzungsweichen mit beweglichen Herzstückspitzen
verlegt werden. Auf den zu bauenden bzw. auszubauenden Streckenabschnitten für Hochgeschwindigkeits-
verkehr und ihren Anschlussstrecken, wo die Höchstgeschwindigkeit unter 280 km/h liegt, können Weichen
und Kreuzungen mit starren Herzstücken eingebaut werden.

4.2.12.3 Geometrische Merkmale

In diesem Abschnitt gibt die TSI Betriebsgrenzmaße an, um die Kompatibilität mit den geometrischen
Merkmalen von Radsätzen gemäß der Festlegung in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
sicherzustellen. Aufgabe des Infrastrukturbetreibers ist es, Konstruktionswerte festzulegen und durch den
Instandhaltungsplan dafür zu sorgen, dass während des Betriebs die von der TSI vorgegebenen Grenzwerte
eingehalten werden.

Dieser Hinweis gilt für alle im Folgenden festgelegten Parameter.

Definitionen der geometrischen Merkmale befinden sich in Anhang E dieser TSI.

Die technischen Merkmale der Weichen und Kreuzungen müssen folgende Anforderungen erfüllen:

Strecken der Kategorien I, II und III

Alle folgenden Parameter müssen erfüllt sein:

1. Höchstwert für den freien Durchgang im Zungenbereich: maximal 1 380 mm im Betrieb. Dieser Wert
kann vergrößert werden, wenn der Infrastrukturbetreiber nachweisen kann, dass das Antriebs- und
Verschlusssystem der Weiche den Querbeanspruchungen eines Radsatzes standhalten kann. In diesem
Fall gelten nationale Vorschriften.

2. Mindestwert für die Leitweite der einfachen Herzstücke, gemessen 14 mm unterhalb der Lauffläche und
auf der theoretischen Bezugslinie in einem angemessenen Abstand hinter der tatsächlichen Position (RP)
der Herzstücksspitze, wie in dem folgenden Diagramm dargestellt: maximal 1 392 mm im Betrieb.

Zurückverlegung der praktischen Herzstückspitze bei einfachen starren Herzstücken

3. Höchstwert für den Leitkantenabstand im Bereich der Herzstückspitze: maximal 1 356 mm im Betrieb.

4. Höchstwert für den freien Durchgang im Bereich Radlenker/Flügelschiene: maximal 1 380 mm im
Betrieb.

5. Kleinste Rillenweite: 38 mm im Betrieb.

6. Längste zulässige Herzstücklücke: die Herzstücklücke, die einer stumpfen Kreuzung 1 : 9 (tga=0,11,
a=6o20’) mit einer Radlenkerüberhöhung von mindestens 45 mm entspricht und einem Mindest-
raddurchmesser von 330 mm bei geraden Stammgleisen zugeordnet ist.
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7. Kleinste Rillentiefe: mindestens 40 mm im Betrieb

8. Höchstwert für die Überhöhung des Radlenkers: 70 mm im Betrieb.

4.2.13 Gleislagestabilität

Das Gleis, einschließlich Weichen und Kreuzungen, und seine Bestandteile müssen im normalen Betriebszu-
stand sowie in den sich aus Instandhaltungsarbeiten ergebenden Zuständen mindestens den folgenden
Beanspruchungen standhalten können:

— Vertikale Beanspruchungen

— Längsbeanspruchungen

— Querbeanspruchungen

die in den folgenden Abschnitten definiert werden.

4.2.13.1 Strecken der Kategorie I

Vertikale Beanspruchungen

Das Gleis, einschließlich Weichen und Kreuzungen, muss so konstruiert sein, dass es zumindest den folgenden
Beanspruchungen standhält, die in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems definiert sind:

— die maximale statische Radsatzlast

— die maximale dynamische Radlast

— die maximale quasistatische Radkraft

Längsbeanspruchungen

Das Gleis, einschließlich der Weichen und Kreuzungen, muss so ausgelegt sein, dass es mindestens den
folgenden Beanspruchungen standhält:

a) Längsbeanspruchungen durch Anfahr- und Bremskräfte

Diese Kräfte sind in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems definiert

b) thermische Längsbeanspruchungen durch Temperaturänderungen in der Schiene

Das Gleis muss so konstruiert sein, dass die Wahrscheinlichkeit von Gleisverdrückungen, die aufgrund
thermischer Längsbeanspruchungen infolge von Temperaturänderungen in den Schienen entstehen,
minimiert wird, dabei ist Folgendes zu berücksichtigen:

— Temperaturänderungen aufgrund der lokalen Umgebungsbedingungen

— Temperaturänderungen aufgrund der Anwendung von Bremssystemen, die Bewegungsenergie in
Wärme umsetzen und dadurch die Schienen erwärmen.

c) Längsbeanspruchungen aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Bauwerken und Gleis

Die gemeinsame Antwort von Bauwerk und Gleis auf variable Einwirkungen ist gemäß EN 1991-2:2003
Abschnitt 6.5.4 im Entwurf zu berücksichtigen.

Auf allen Strecken des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes muss der Infrastrukturbetreiber die
Verwendung von Bremssystemen, die Bewegungsenergie in Wärme umsetzen und dadurch die Schienen
erwärmen, für Notbremsungen zulassen, er kann ihre Verwendung als Betriebsbremse aber untersagen.

Dort wo der Infrastrukturbetreiber den Einsatz von Bremssystemen, die Bewegungsenergie in Wärme umsetzen
und dadurch die Schienen erwärmen, für Betriebsbremsungen zulässt, müssen die folgenden Anforderungen
erfüllt sein:

— Der Infrastrukturbetreiber muss für den betreffenden Streckenabschnitt die maximal zulässige auf das
Gleis wirkende längsgerichtete Bremskraft angeben, die kleiner als die vom TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems zugelassenen Werte sind.
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— Die maximal zulässige auf das Gleis wirkende längsgerichtete Bremskraft muss unter Berücksichtigung
der örtlichen klimatischen Bedingungen und der voraussichtlichen Anzahl wiederholter Bremsungen
festgelegt werden (1).

Diese Bedingungen sind im Infrastrukturregister zu veröffentlichen.

Querbeanspruchungen

Das Gleis, einschließlich der Weichen und Kreuzungen, muss so ausgelegt sein, dass es mindestens den
folgenden Belastungen standhält:

— der maximalen dynamischen Gesamtquerkraft, die von einem Radsatz aufgrund von nicht durch die
Überhöhung ausgeglichenen Querbeschleunigungen auf die Gleise ausgeübt wird und die in der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems wie folgt definiert ist:

(ΣΥ2m)lim = 10 + (P/3) kN

wobei P die maximale statische Radsatzlast in kN aller für die Strecke zugelassenen Fahrzeuge
(Dienstfahrzeuge, Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge und andere Züge) ist. Dieser Grenzwert kennzeichnet
das Risiko einer Querverschiebung (Verdrückung) des Gleises mit Schotteroberbau unter der Einwirkung
von dynamischen Querkräften;

— die quasistatische Führungskraft Yqst in Bögen sowie Weichen und Kreuzungen, die in der TSI Fahrzeuge
des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems definiert ist.

4.2.13.2 Strecken der Kategorien II und III

Die in nationalen Bestimmungen für den Betrieb von andern Zügen, die nicht der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, festgelegten Anforderungen sind ausreichend, um den
Widerstand des Gleises in Bezug auf die Beanspruchungen durch den interoperablen Verkehr zu gewährleisten.

4.2.14 Verkehrslasten auf Ingenieurbauwerke

Strecken der Kategorien I, II und III

4.2.14.1 Vertikale Lasten

Die Ingenieurbauwerke müssen so ausgebildet sein, dass sie den vertikalen Lasten in Übereinstimmung mit
folgenden in EN 1991-2:2003 definierten Lastmodellen standhalten:

— Lastmodell 71, wie in EN 1991-2:2003 Absatz 6.3.2 (2) P ausgeführt

— Lastmodell SW/0 für Durchlaufträger, wie in EN 1991-2:2003 Absatz 6.3.3 (3) P ausgeführt.

Die Lastmodelle sind mit dem Faktor Alpha (α) zu multiplizieren, wie in EN 1991-2:2003 Absatz 6.3.2 (3) P
und 6.3.3 (5) P ausgeführt. Der Wert für α muss größer oder gleich 1 sein.

Die anhand der Lastmodelle ermittelten Lasteinwirkungen sind mit dem dynamischen Faktor Phi (Φ) zu
multiplizieren, wie in EN 1991-2:2003 Absatz 6.4.3 (1) P und 6.4.5.2 (2) ausgeführt.

Die maximale vertikale Durchbiegung eines Brückenüberbaus darf die im Anhang A2 zu EN 1990:2002
angegebenen Werte nicht überschreiten.

4.2.14.2 Dynamische Berechnung

Die Notwendigkeit einer dynamischen Berechnung für Brücken richtet sich nach den Angaben in EN 1991-
2:2003 Abschnitt 6.4.4.

Wenn eine dynamische Berechnung erforderlich ist, muss sie unter Verwendung des Lastmodells HSLM
durchgeführt werden, wie in EN 1991-2:2003 Absatz 6.4.6.1.1 (3), (4), (5) und (6) ausgeführt. Bei der
Berechnung sind die in EN 1991-2:2003 Absatz 6.4.6.2 (1) angegebenen Geschwindigkeiten zu
berücksichtigen.

Die für die Planung angesetzten maximalen Spitzenwerte der Beschleunigung des Brückenüberbaus entlang des
Gleises dürfen die in Anhang A2 zu EN 1990:2002 angegebenen Werte nicht überschreiten. Bei der Auslegung
von Brücken sind die jeweils ungünstigsten Einwirkungen entweder der in 4.2.14.1 aufgeführten vertikalen
Beanspruchungen oder des Lastmodells HSLM gemäß EN 1991-2:2003 Abschnitt 6.4.6.5 (3) zu
berücksichtigen.

19.3.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 77/29

(1) Die Erwärmung der Schiene unter Einwirkung der in sie abgeleiteten Energie beträgt 0,035 oC pro kN Bremskraft pro Schienenstrang;
dies entspricht (für beide Schienenstränge) im Falle einer Notbremsung einer Erhöhung der Schienentemperatur von ca. 6 oC pro Zug.



4.2.14.3 Fliehkräfte

Dort wo das Gleis auf einer Brücke über den gesamten Brückenverlauf oder teilweise in einem Bogen verläuft,
ist bei der Planung von Bauwerken die Fliehkraft zu berücksichtigen, wie in EN 1991-2:2003 Absatz 6.5.1 (4)
ausgeführt.

4.2.14.4 Seitenstoß

Bei der Planung von Bauwerken muss der Seitenstoß berücksichtigt werden, wie in EN 1991-2:2003
Absatz 6.5.2 (2) P und (3) ausgeführt. Dies gilt sowohl bei geradem als auch bei gebogenem Gleis.

4.2.14.5 Einwirkungen aus Anfahren und Bremsen (Längsbeanspruchungen)

Bei der Planung von Bauwerken müssen die Anfahr- und Bremskräfte berücksichtigt werden, wie in EN 1991-
2:2003 Absatz 6.5.3 (2) P, (4), (5) und (6) ausgeführt. In Bezug auf die Richtung der Anfahr- und Bremskräfte
sind die zulässigen Fahrtrichtungen auf jedem Gleis zu berücksichtigen.

Bei der Anwendung von Absatz 6.5.3 (6) ist eine maximale Masse des Zuges von 1 000 Tonnen zu
berücksichtigen.

4.2.14.6 Gemeinsame Antwort von Tragwerk und Gleis auf veränderliche Einwirkungen

Die gemeinsame Antwort von Tragwerk und Gleis auf veränderliche Einwirkungen ist bei der Planung von
Bauwerken zu berücksichtigen, wie in EN 1991-2:2003 Abschnitt 6.5.4 ausgeführt.

4.2.14.7 Aerodynamische Einwirkungen vorbeifahrender Züge auf gleisnahe Anlagen

Die aerodynamischen Einwirkungen aus Zugbetrieb sind zu berücksichtigen, wie in EN 1991-2:2003
Absatz 6.6 ausgeführt.

4.2.14.8 Anwendung der Anforderungen von EN 1991-2:2003

Die in dieser TSI aufgeführten Anforderungen der EN 1991-2:2003 sind gemäß dem für den jeweiligen
Mitgliedsstaat gültigen Anhang zu erfüllen, sofern ein solcher vorhanden ist.

4.2.1 5 Gesamtsteifigkeit des Gleises

Strecken der Kategorien I, II und III

Die Anforderungen an die Steifigkeit des Gleises als komplettes System sind ein offener Punkt.

Die Anforderungen hinsichtlich der maximalen Steifigkeit von Schienenbefestigungen sind in 5.3.2 aufgeführt.

4.2.16 Maximale Druckschwankungen in Tunneln

4.2.16.1 Allgemeine Anforderungen

Die maximalen Druckschwankungen in Tunneln und unterirdischen Bauwerken entlang der Züge, die der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen und für das Befahren des betreffenden Tunnels
vorgesehen sind, dürfen während der Zeit, die der Zug zum Durchfahren des Tunnels mit der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit benötigt, 10 kPa nicht überschreiten.

Strecken der Kategorie I

Der lichte Querschnitt des Tunnels muss so ermittelt werden, dass der für die Druckschwankungen festgelegte
Höchstwert unter Berücksichtigung aller Zugtypen, die in diesem Tunnel verkehren dürfen, bei Ansatz der zum
Durchfahren des Tunnels jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eingehalten werden kann.

Strecken der Kategorien II und III

Auf diesen Strecken müssen die oben angegebenen maximalen Druckschwankungen eingehalten werden.

Wenn der Tunnel nicht modifiziert wird, um die Einhaltung des Druckgrenzwerts zu ermöglichen, muss die
Geschwindigkeit so weit vermindert werden, dass der Druckgrenzwert eingehalten wird.

4.2.16.2 Kolbeneffekt in unterirdischen Bahnhöfen

Druckschwankungen, die zwischen den geschlossenen Räumen, durch die die Züge fahren, und den anderen
Räumen des Bahnhofs entstehen, können heftige Luftströme hervorrufen, die für die Reisenden unerträglich
sind.
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Jeder unterirdische Bahnhof ist ein Einzelfall. Es gibt daher keine allgemein gültigen Bemessungsregeln für diese
Erscheinung, weshalb jeweils eine gesonderte Untersuchung durchgeführt werden muss, es sei denn, die Räume
des Bahnhofs können von den Druckschwankungen ausgesetzten Räumen durch direkte Öffnungen zur
Außenluft hin mit Querschnitten, die mindestens halb so groß wie der Querschnitt des zuführenden Tunnels
sind, isoliert werden.

4.2.17 Einwirkungen von Seitenwind

Beim Entwurf interoperabler Fahrzeuge wird für ein gewisses Maß von Seitenwindstabilität gesorgt, die in der
TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems durch einen Referenzsatz charakteristischer Windkurven
definiert wird.

Eine Strecke ist im Hinblick auf den Seitenwind interoperabel, wenn die Seitenwindsicherheit für einen auf
dieser Strecke fahrenden interoperablen Zug unter den kritischsten Betriebsbedingungen gewährleistet ist.

Die einzuhaltende Zielvorgabe für die Seitenwindsicherheit und die Regeln für den Nachweis der Konformität
müssen nationalen Normen entsprechen. Bei den Regeln für den Nachweis der Konformität sind die
charakteristischen Windkurven zu berücksichtigen, die in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahn-
systems definiert sind.

Wenn die Einhaltung des Sicherheitsziels ohne Schutzmaßnahmen — entweder wegen der geografischen
Bedingungen oder aufgrund anderer spezifischer Merkmale der Strecke — nicht nachgewiesen werden kann,
muss der Infrastrukturbetreiber die Seitenwindsicherheit durch die erforderlichen Maßnahmen gewährleisten,
beispielsweise

— indem er die Fahrgeschwindigkeit bei Sturmgefahr, gegebenenfalls vorübergehend, stellenweise verringert,

— indem er Vorrichtungen anbringt, die das betreffende Gleis vor den Wirkungen des Seitenwinds schützen,

oder durch andere geeignete Mittel. Anschließend muss nachgewiesen werden, dass durch die Maßnahmen das
Sicherheitsziel erreicht wird.

4.2.18 Elektrische Kenndaten

Die Anforderungen zum Schutz vor Stromschlag sind in der TSI Energie des Hochgeschwindigkeitsbahn-
systems aufgeführt.

Das Gleis muss die notwendige Isolation für die (codierten) Gleisstromkreise bieten, die von den
Zugortungsanlagen/Gleisfreimeldeeinrichtungen verwendet werden. Der geforderte elektrische Mindestwider-
stand beträgt 3 Ω/km. Der Infrastrukturbetreiber kann einen höheren Widerstandswert verlangen, wenn dies
für bestimmte Systeme der Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalisierung erforderlich ist. Sofern die Isolation
durch das Schienenbefestigungssystem erfolgt, gilt diese Bedingung als erfüllt, wenn die Bedingungen in
Abschnitt 5.3.2 der vorliegenden TSI erfüllt sind.

4.2.19 Lärm und Erschütterungen

Bei der Bewertung der Umweltverträglichkeit von Vorhaben zum Bau oder Ausbau von Hochgeschwindigkeits-
strecken sind die Emissionsschallpegel der Züge, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
entsprechen, bei ihrer jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu berücksichtigen.

Bei der Untersuchung müssen auch die anderen auf der Strecke verkehrenden Züge berücksichtigt werden
sowie die tatsächliche Gleisqualität (2) und die topologischen und geografischen Zwänge.

Die erwarteten Erschütterungen entlang einer neuen oder ausgebauten Infrastruktur bei der Durchfahrt von
Zügen, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, dürfen die Werte der
gültigen einzelstaatlichen Vorschriften nicht überschreiten.

4.2.20 Bahnsteige

Die Anforderungen in Abschnitt 4.2.20 gelten nur für Bahnsteige, an denen Züge, die der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, während des normalen Betriebs fahrplanmäßig halten sollen.

4.2.20.1 Zugang zum Bahnsteig

Strecken der Kategorie I

Bahnsteige dürfen nicht neben Gleisen gebaut werden, auf denen Züge mit Geschwindigkeiten ≥ 250 km/h
durchfahren können.

19.3.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 77/31

(2) Es ist zu betonen, dass die tatsächliche Gleisqualität nicht mit der Qualität des Referenzgleises verwechselt werden darf, das definiert
wurde, um Fahrzeuge im Hinblick auf die Grenzwerte ihrer Fahrgeräusche bewerten zu können.



Strecken der Kategorien II und III

Der Zugang von Fahrgästen zu den Bahnsteigen neben Gleisen, auf denen Züge mit Geschwindigkeiten
≥ 250 km/h durchfahren können, darf nur dann gestattet werden, wenn der Halt eines Zuges vorgesehen ist.

Bei Inselbahnsteigen muss die Durchfahrtgeschwindigkeit auf der Seite, auf der kein Halt erfolgt, auf weniger als
250 km/h beschränkt werden, solange sich Fahrgäste auf dem Bahnsteig befinden.

4.2.20.2 Nutzbare Bahnsteiglänge

Strecken der Kategorien I, II und III

Die nutzbare Länge des Bahnsteigs ist die maximale durchgehende Länge desjenigen Bahnsteigabschnitts, an
dem ein Zug unter normalen Betriebsbedingungen `alten soll.

Die nutzbare Länge der für Fahrgäste zugänglichen Bahnsteige muss mindestens 400 m betragen, sofern in
Abschnitt 7.3 dieser TSI nichts anderes festgelegt ist.

4.2.20.3 Nutzbare Bahnsteigbreite

Der Zugang zum Bahnsteig wird durch den freien Raum zwischen Hindernissen und Bahnsteigkante
beeinflusst. Dabei sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:

— genügend Platz für auf dem Bahnsteig wartende Personen, ohne dass das Risiko einer Überfüllung
besteht;

— genügend Platz, um Fahrgäste ungehindert aussteigen zu lassen;

— genügend Platz, um eine Ein-/Ausstiegshilfe für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität einsetzen zu
können;

— genügend Abstand von der Bahnsteigkante, damit sich die Personen in Sicherheit vor den
aerodynamischen Einwirkungen vorbeifahrender Züge (außerhalb der „Gefahrenzone“) befinden.

Bis zur Vereinbarung von Parametern hinsichtlich des Zugangs für Personen mit eingeschränkter Mobilität und
hinsichtlich der aerodynamischen Einwirkungen bleibt die nutzbare Breite der Bahnsteige ein offener Punkt;
daher gelten die nationalen Bestimmungen.

4.2.20.4 Bahnsteighöhe

Strecken der Kategorien I, II und III

Die Regelbahnsteighöhe oberhalb der Schienenoberkante beträgt entweder 550 mm oder 760 mm, sofern
in 7.3 nichts Anderes festgelegt ist.

Die lotrechten Höhentoleranzen der Bahnsteigkante zum Gleis bezogen auf die Schienenoberkante, betragen
−30 mm/+ 0 mm.

4.2.20.5 Abstand von der Gleismitte

Für Bahnsteigkanten mit Regelhöhe ist der Sollabstand L von der Gleisachse, parallel zur Schienenoberkante,
anhand der folgenden Formel zu ermitteln:

L ðmmÞ = 1 650þ 3 750
R

þ g − 1 435
2

wobei R den Radius des Gleisbogens in Metern und g die Spurweite des Gleises in Millimetern angibt.

Dieser Abstand ist ab einer Höhe von 400 mm über Schienenoberkante einzuhalten.

Die Toleranzen für die Lage der Bahnsteigkanten oder deren Instandhaltung müssen so festgelegt werden, dass
der Abstand L unter keinen Umständen verringert und nicht um mehr als 50 mm vergrößert wird.

4.2.20.6 Trassierung entlang von Bahnsteigen

Strecken der Kategorie I

Das Gleis neben den Bahnsteigen soll vorzugsweise gerade sein und darf an keiner Stelle einen Radius von
weniger als 500 m aufweisen.
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Strecken der Kategorien II und III

Wenn die in 4.2.20.4 vorgeschriebenen Werte aufgrund des Gleisverlaufs nicht eingehalten werden können
(d. h. R<500 m), so sind die Werte für die Höhe und den Abstand der Bahnsteigkanten so zu wählen, dass sie
dem Gleisverlauf und den in 4.2.3 beschriebenen, auf den Lichtraum bezogenen Vorgaben entsprechen.

4.2.20.7 Schutz vor Stromschlag auf Bahnsteigen

Strecken der Kategorien I, II und III

Der Schutz vor Stromschlägen auf Bahnsteigen wird durch die Bestimmungen sichergestellt, die in der TSI
Energie des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems als Schutzmaßnahmen für Oberleitungssysteme beschrieben
sind.

4.2.20.8 Merkmale in Verbindung mit dem Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Strecken der Kategorien I, II und III

Die Anforderungen in Bezug auf Personen mit eingeschränkter Mobilität sind in der TSI „Personen mit
eingeschränkter Mobilität“ aufgeführt.

4.2.21 Brandschutz und Sicherheit in Eisenbahntunneln

Die allgemeinen Anforderungen in Bezug auf den Brandschutz sind in anderen Richtlinien aufgeführt, z. B. 89/
106/EWG vom 21. Dezember 1988.

Die Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit in Eisenbahntunneln sind in der TSI „Sicherheit in
Eisenbahntunneln“ aufgeführt.

4.2.22 Zugang zu bzw. Eindringen in Streckenanlagen

Um die Gefahr von Kollisionen zwischen Straßenfahrzeugen und Zügen zu begrenzen, dürfen Hochge-
schwindigkeitsstrecken der Kategorie I keine für den Straßenverkehr geöffneten Bahnübergänge aufweisen. Für
Strecken der Kategorien II und III gelten die nationalen Vorschriften.

Weitere Maßnahmen, um Personen, Tiere oder Fahrzeuge vom Zugang oder vom unerwünschten Eindringen in
Bahnanlagen abzuhalten, unterliegen nationalen Vorschriften.

4.2.23 Seitenräume für Fahrgäste und das Zugpersonal im Fall der Evakuierung eines Zuges auf freier Strecke

4.2.23.1 Seitenraum entlang der Gleise

Auf den Strecken der Kategorie I muss entlang aller von Hochgeschwindigkeitszügen regelmäßig befahrenen
Gleise ein Bereich als Seitenraum vorgesehen werden, der das Aussteigen der Reisenden aus dem Zug auf der
den nächstliegenden Gleisen entgegengesetzten Seite ermöglicht, wenn diese während der Evakuierung des
Zuges weiterhin befahren werden. Bei Gleisen auf Brücken muss in diesem Bereich an der den Gleisen
abgewandten Seite ein Schutzgeländer vorgesehen werden, um den Reisenden das Aussteigen ohne
Absturzgefahr zu ermöglichen.

Auf Strecken der Kategorien II und III ist dieser Seitenraum überall dort zu schaffen, wo dies unter vertretbaren
Umständen möglich ist. Wenn kein Seitenraum geschaffen werden kann, müssen die Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen durch einen Hinweis im Infrastrukturregister für die betreffende Strecke auf diesen besonderen
Umstand aufmerksam gemacht werden.

4.2.23.2 Fluchtwege in Tunneln

Die Anforderungen in Bezug auf Fluchtwege in Eisenbahntunneln sind in der TSI „Sicherheit in
Eisenbahntunneln“ aufgeführt.

4.2.24 Hektometertafeln

In regelmäßigen Abständen entlang des Gleises sind Hektometertafeln zur Standortbestimmung anzubringen.
Hierbei gelten jeweils nationale Vorschriften.

4.2.25 Abstellgleise und andere Bereiche, die mit sehr niedriger Fahrgeschwindigkeit befahren werden

4.2.25.1 Länge

Abstellgleise, die für die Nutzung durch Züge vorgesehen sind, die der TSI Fahrzeuge des Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems entsprechen, müssen eine nutzbare Länge aufweisen, die zum Abstellen dieser
Züge ausreicht.
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4.2.25.2 Längsneigung

Die Längsneigung der für das Abstellen von Zügen vorgesehenen Abstellgleise darf nicht über 2,5 mm/m
liegen.

4.2.25.3 Gleisbogenhalbmesser

Bei den Gleisen, die von Zügen, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, nur
mit geringer Geschwindigkeit befahren werden (Bahnhofs- und Überholungsgleise, Betriebshof- und
Abstellgleise), darf der Bogenhalbmesser im Entwurf nicht kleiner als 150 m sein. Gegenbögen ohne
Zwischengerade müssen mit Radien größer 190 m geplant werden.

Wenn der Halbmesser eines der Bögen kleiner oder gleich 190 m ist, muss zwischen den Bögen eine
mindestens 7 m lange Zwischengerade angeordnet werden.

Der Ausrundungsbogenhalbmesser von Abstell- und Anschlussgleisen darf für eine Kuppe nicht weniger als
600 m und für eine Wanne nicht weniger als 900 m betragen.

Die Mittel zur Aufrechterhaltung der Werte während des Betriebs werden im Instandhaltungsplan aufgeführt.

4.2.26 Ortsfeste Anlagen zur Wartung von Zügen

4.2.26.1 Zugtoilettenentleerung

Bei Einsatz von mobilen Zugtoilettenentleerungswagen muss der Gleisabstand zum Nachbargleis mindestens
6 m betragen und es ist ein Fahrweg für den Entleerungswagen vorzusehen.

Ortsfeste Zugtoilettenleerungsanlagen müssen mit den geschlossenen Zugtoilettenanlagen, die in der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems beschrieben sind, kompatibel sein.

4.2.26.2 Außenreinigungsanlagen

Wenn Waschanlagen eingesetzt werden, müssen diese in der Lage sein, die Außenflächen von ein- oder
zweistöckigen Zügen zu reinigen, deren Höhe in dem folgenden Bereich liegt:

— 1 000 bis 3 500 mm bei einstöckigen Zügen

— 500 bis 4 300 mm bei Doppelstockzügen

Die Züge müssen die Waschanlage mit einer Geschwindigkeit zwischen 2 und 6 km/h durchfahren können.

4.2.26.3 Wasserbefüllungseinrichtungen

Ortsfeste Anlagen für die Wasserversorgung im interoperablen Netz müssen mit Trinkwasser versorgt werden,
das die Anforderungen der Richtlinie 98/83/EG erfüllt.

Die Betriebsweise der Anlage muss sicherstellen, dass das am Ende des letzten Elements des fest montierten
Teils der Anlage abgegebene Wasser den Qualitätsvorgaben dieser Richtlinie entspricht.

4.2.26.4 Sandbefüllungseinrichtungen

Ortsfeste Sandbefüllungsanlagen müssen mit den Sandstreuanlagen, die in der TSI Fahrzeuge des Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems aufgeführt sind, kompatibel sein.

Die Anlage muss Sand liefern, wie in der TSI Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems festgelegt.

4.2.26.5 Kraftstoffbetankung

Die Betankungsanlagen müssen mit den Kraftstoffsystemen, die in der TSI Fahrzeuge des Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems aufgeführt sind, kompatibel sein.

Der von der Anlage abgegebene Kraftstoff muss den Anforderungen der TSI Fahrzeuge des Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems entsprechen.

4.2.27 Schotterflug

Offener Punkt
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4.3 Funktionelle und technische Spezifikationen zu den Schnittstellen
Unter dem Gesichtspunkt der technischen Kompatibilität bestehen für den Bereich Infrastruktur die folgenden
Schnittstellen zu den anderen Teilsystemen:

4.3.1 Schnittstellen zum Teilsystem Fahrzeuge

Schnittstelle Referenz der TSI Infrastruktur des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems

Referenz der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems

Lichtraumprofil
Lichtraum der Infrastruktur

4.2.3 Grenzlinie für feste Anla-
gen

4.2.3.1 Kinematische Fahrzeugbe-
grenzung

4.2.3.3. Fahrzeugparameter, die
bodengestützte Zugüber-
wachungssysteme beein-
flussen

Längsneigung 4.2.5 maximale Längsneigungen 4.2.3.6 maximale Steigungen
4.2.4.7 Bremsleistung auf starkem

Gefälle

Mindesthalbmesser 4.2.6 Mindestgleisbogenhalb-
messer

4.2.8 Überhöhungsfehlbetrag

4.2.3.7 Minimaler Kurvenradius

Äquivalente Konizität 4.2.9 äquivalente Konizität
4.2.11 Schienenneigung
5.3.1.1 Schienenkopfprofil

4.2.3.4 Dynamisches Verhalten
von Fahrzeugen;

4.2.3.4.7 Planungswerte für Rad-
profile

Gleislagestabilität 4.2.13 Gleislagestabilität 4.2.3.2 Statische Radsatzlast
4.2.4.5 Wirbelstrombremse

Gleisgeometrie, deren Kenndaten
für die Betriebsbedingungen der
Fahrzeugaufhängung maßgebend
sind

4.2.10 Gleislagequalität und
Grenzwerte für Einzel-
fehler

4.2.3.4 Dynamisches Verhalten
von Fahrzeugen

4.2.3.4.7 Planungswerte für Rad-
profile

geometrische Kompatibilität der
Radsätze mit Weichen und Kreuz-
ungen

4.2.12.3 Weichen und Kreuzun-
gen

4.2.3.4 Dynamisches Verhalten
von Fahrzeugen

4.2.3.4.7 Planungswerte für Rad-
profile

aerodynamische Wechselwirkun-
gen zwischen ortsfesten Gegen-
ständen und den Fahrzeugen sowie
zwischen den Fahrzeugen unter-
einander bei sich begegnenden
Zügen

4.2.4 Gleisabstand
4.2.14.7 Aerodynamische Ein-

wirkungen vorbeifah-
render Züge auf gleis-
nahe Anlagen

4.2.6.2 Aerodynamische Bean-
spruchungen des Zuges im
Freien

Maximale Druckschwankungen in
Tunneln

4.2.16: Maximale Druckschwan-
kungen in Tunneln

4.2.6.4 Maximale Druckschwan-
kungen in Tunneln

Seitenwind 4.2.17 Einwirkungen von Sei-
tenwind

4.2.6.3 Seitenwind

Zugang 4.2.20.4 (Bahnsteighöhe),
4.2.20.5 (Abstand von der

Gleismitte)
4.2.20.2 nutzbare Bahnsteig-

länge

4.2.2.4.1 Zugang (offener Punkt)
4.2.2.6 Führerstand
4.2.3.5 Maximale Zuglänge

Bahnsteige 4.2.20.8 (besondere Merkmale
für den Zugang von
Personen mit einge-
schränkter Mobilität)

4.2.20.4 (Bahnsteighöhe)
4.2.20.5 (Abstand von der

Gleismitte)

4.2.7.8 Beförderung von Personen
mit eingeschränkter Mobi-
lität

Brandschutz und Sicherheit in
Eisenbahntunneln

4.2.21: Brandschutz und Sicher-
heit in Eisenbahntunneln

4.2.7.2 Brandschutz
4.2.7.12 Sonderspezifikation für

Tunnel

Abstellgleise/Bereiche mit sehr
niedriger Fahrgeschwindigkeit
(Mindesthalbmesser)

4.2.25 Abstellgleise und andere
Bereiche mit sehr niedri-
ger Fahrgeschwindigkeit

4.2.3.7 Minimaler Kurvenradius

Ortsfeste Anlagen zur Wartung
von Zügen

4.2.26 4.2.9 Wartung
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Schnittstelle Referenz der TSI Infrastruktur des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems

Referenz der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems

Schotterflug 4.2.27: Schotterflug 4.2.3.11 Schotterflug

Schutz des Personals vor aero-
dynamischen Einwirkungen

4.4.3: Schutz des Personals vor
aerodynamischen Einwir-
kungen

4.2.6.2.1 aerodynamische Bean-
spruchungen von Gleis-
arbeitern in Gleisnähe

Reflektierende Bekleidung für Mit-
arbeiter

4.7 Sicherheit und Gesund-
heitsschutz

4.2.7.4.1.1 Scheinwerfer

4.3.2 Schnittstellen zum Teilsystem Energie

Schnittstelle

Referenz der TSI Infrastruktur
des

Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems

Referenz der TSI Energie des
Hochgeschwindigkeitsbahnsys-

tems

Elektrische Kenndaten 4.2.18: Elektrische Kennda-
ten

4.7.3 Schutzmaßnahmen für
die Rückstromführung

4.3.3 Schnittstellen zum Teilsystem Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung

Schnittstelle

Referenz der TSI Infrastruktur
des

Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems

Referenz der TSI Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung

festgelegtes Lichtraumprofil für ZZS-Installa-
tionen

4.2.3 Grenzlinie für feste
Anlagen

4.2.5 ETCS- und EIRENE-
Luftschnittstellen

4.2.16 Sichtbarkeit von stre-
ckenseitigen Effekten
der Zugsteuerung/
Zugsicherung

Übertragung der (codierten) Gleisstromkreise
für die Signalisierung über die Schiene

4.2.18 Elektrische Kennda-
ten

4.2.11 Kompatibilität mit
streckenseitigen
Zugortungsanlagen/
Gleisfreimeldeeinrich-
tungen

Anhang 1 Anhang 1 Impe-
danz zwischen Rädern

Sandbefüllungseinrichtungen 4.2.26.4 Sandbefüllungs-
einrichtungen

Anhang A, Anhang 1,
Abschnitt 4.1.4: Sandqualität

Verwendung von Wirbelstrombremsen 4.2.13 Gleislagestabilität Anhang A, Anhang 1,
Abschnitt 5.2: Verwendung
von elektrischen/magne-
tischen Bremsen

4.3.4 Schnittstellen zum Teilsystem Betrieb

Schnittstelle

Referenz der TSI Infrastruktur
des

Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems

Referenz der TSI Betrieb des
Hochgeschwindigkeitsbahnsys-

tems

Seitenräume für Fahrgäste und das Zugper-
sonal im Fall der Evakuierung eines Zuges auf
freier Strecke

4.2.23 4.2.1.3 (Dokumentation für
andere Mitarbeiter
des Eisenbahnunter-
nehmens neben den
Triebfahrzeugfüh-
rern)

Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen 4.4.1 4.2.3.6 (Einschränkung der
Betriebsqualität)

Hinweise für die Eisenbahnunternehmen 4.4.2 4.2.1.2.2.2 (Dokumentation
für Triebfahrzeugführer)
§ 4.2.3.6 (Einschränkung der
Betriebsqualität)
§ 4.2.3.4.1 Verkehrsmanage-
ment

Gleiswiderstand bei Strecken der Kategorie I
(Bremsanlagen, die Bewegungsenergie in
Form von Wärme an die Schienen abgeben)

4.2.13.1 4.2.2.6.2 Bremsleistung

Berufliche Qualifikationen 4.6 4.6.1
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4.3.5 Schnittstellen zur TSI Sicherheit in Eisenbahntunneln

Schnittstelle

Referenz der TSI Infrastruktur
des

Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems

Referenz der TSI Sicherheit in
Eisenbahntunneln

Inspektion des Tunnelzustands 4.5.1. Instandhaltungsplan 4.5.1. Instandhaltungsplan

Fluchtfußwege 4.2.23.2. Notfallbahnsteige
in Tunneln

4.2.2.7. Fluchtfußwege

4.4 Betriebsvorschriften

4.4.1 Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen

Bei bestimmten im Voraus geplanten Arbeiten kann es erforderlich sein, die in Kapitel 4 und 5 der vorliegenden
TSI festgelegten Spezifikationen des Bereichs Infrastruktur und seiner Interoperabilitätskomponenten außer
Kraft zu setzen.

In diesem Fall muss der Infrastrukturbetreiber die Betriebsbedingungen für diese Ausnahmefälle (z. B.
Beschränkungen der Geschwindigkeit, der Radsatzlast, des Lichtraumprofils) festlegen, die zur Gewährleistung
der Sicherheit erforderlich sind.

Dabei gelten die folgenden allgemeinen Bestimmungen:

— Die Betriebsbedingungen, die den TSI nicht entsprechen, müssen zeitlich begrenzt und geplant sein.

— Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die auf der Strecke Züge betreiben, müssen über diese zeitlich
begrenzten Ausnahmen, ihre geografische Lage, ihre Art und die Signalverfahren informiert werden.

Konkrete Betriebsvorschriften sind in der TSI Betrieb des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems aufgeführt.

4.4.2 Hinweise für die Eisenbahnverkehrsunternehmen

Der Infrastrukturbetreiber informiert die Eisenbahnverkehrsunternehmen über zeitlich begrenzte Leistungs-
einschränkungen für die Infrastruktur, die durch nicht vorhersehbare Ereignisse bedingt sein können.

4.4.3 Schutz des Personals vor aerodynamischen Einwirkungen

Der Infrastrukturbetreiber bestimmt die Schutzmaßnahmen für Arbeiter vor aerodynamischen Einwirkungen.

Für die Züge, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, muss der
Infrastrukturbetreiber die tatsächliche Geschwindigkeit der Züge und den Maximalwert für die aero-
dynamischen Effekte berücksichtigen, die (für eine Geschwindigkeit von 300 km/h) in der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Abschnitt 4.2.6.2.1, angegeben sind.

4.5 Instandhaltungsvorschriften

4.5.1 Instandhaltungsplan

Der Infrastrukturbetreiber muss für jede Hochgeschwindigkeitsstrecke über einen Instandhaltungsplan
verfügen, der mindestens folgende Angaben enthält:

— einen Satz von Grenzwerten;

— eine Aufstellung zu den Verfahrensweisen, zur fachlichen Kompetenz des Personals sowie zur für das
Personal notwendigen persönlichen Sicherheitsausrüstung;

— die Regeln, die zum Schutz für die im oder am Gleis arbeitenden Personen anzuwenden sind;

— die Mittel, mit denen die Einhaltung der Betriebswerte überprüft wird;

— die Maßnahmen (Verringerung der Geschwindigkeit, Instandsetzungsfristen), die bei Überschreitung der
vorgeschriebenen Werte zu ergreifen sind
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in Bezug auf die folgenden Elemente:

— Gleisüberhöhung, siehe 4.2.7;

— Gleislagequalität, siehe 4.2.10;

— Weichen und Kreuzungen, siehe 4.2.12;

— Bahnsteigkante, siehe 4.2.20;

— Inspektion des Zustands von Tunneln gemäß den Anforderungen der TSI „Sicherheit in Eisenbahn-
tunneln“.

— Gleisbogenhalbmesser von Nebengleisen, siehe 4.2.25.3.

4.5.2 Instandhaltungsanforderungen

Die technischen Verfahren und Produkte, die bei den Instandhaltungsarbeiten zur Anwendung kommen, dürfen
die menschliche Gesundheit nicht gefährden und die davon ausgehenden Umweltbelastungen dürfen die
zulässigen Grenzen nicht überschreiten.

Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn nachgewiesen wird, dass die Verfahren und Produkte mit den
nationalen Bestimmungen im Einklang stehen.

4.6 Berufliche Qualifikationen

Welche beruflichen Qualifikationen die mit der Instandhaltung des Teilsystems Infrastruktur betrauten
Mitarbeiter besitzen müssen, muss im Instandhaltungsplan angegeben werden (siehe Abschnitt 4.5.1).

Die für den Betrieb des Teilsystems Infrastruktur für das Hochgeschwindigkeitsbahnsystem erforderlichen
beruflichen Qualifikationen sind Gegenstand der TSI Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung des Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems.

4.7 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz stehen in Zusammenhang mit der Einhaltung der
Anforderungen von Abschnitt 4.2, insbesondere 4.2.16 (maximale Druckschwankungen in Tunneln),
4.2.18 (elektrische Kenndaten), 4.2.20 (Bahnsteige), 4.2.26 (ortsfeste Anlagen zur Wartung von Zügen) und
4.4 (Betriebsvorschriften).

Zusätzlich zu den im Instandhaltungsplan angegebenen Anforderungen (siehe Abschnitt 4.5.1) müssen
Vorkehrungen getroffen werden, um — insbesondere im Gleisbereich — den Gesundheitsschutz und ein hohes
Sicherheitsniveau für das Instandhaltungspersonal sicherzustellen, wie es den europäischen und nationalen
Bestimmungen entspricht.

Mitarbeiter die mit der Instandhaltung am Teilsystem Infrastruktur des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
betraut sind und im oder am Gleis arbeiten, müssen reflektierende Bekleidung mit CE-Zeichen tragen.

4.8 Infrastrukturregister

Gemäß Artikel 22a der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, muss das
Infrastrukturregister die Hauptmerkmale des Bereichs Infrastruktur oder des jeweils betroffenen Teils sowie
ihren Bezug zu den in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems aufgeführten Merkmalen
angeben.

Anhang D dieser TSI enthält Angaben dazu, welche Informationen über den Bereich Infrastruktur im
Infrastrukturregister enthalten sein müssen. Welche für andere Teilsysteme erforderlichen Informationen in das
Infrastrukturregister aufzunehmen sind, ist in den betreffenden TSI festgelegt.

5. INTEROPERABILITÄTSKOMPONENTEN

5.1 Definition

Gemäß Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG,

sind Interoperabilitätskomponenten „Bauteile, Bauteilgruppen, Unterbaugruppen oder komplette Materialbau-
gruppen, die in ein Teilsystem eingebaut sind oder eingebaut werden sollen und von denen die Interoperabilität
des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems direkt oder indirekt abhängt“.
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5.1.1 Innovative Lösungen

Wie in Abschnitt 4.1 der vorliegenden TSI angegeben, können innovative Lösungen neue Spezifikationen und/
oder neue Bewertungsmethoden erfordern. Diese Spezifikationen und Bewertungsmethoden sind nach dem in
Abschnitt 6.1.4 beschriebenen Verfahren zu entwickeln.

5.1.2 Neuartige Lösungen für die Unterbaugruppe Gleis

Die Anforderungen der Abschnitte 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 gehen von einem klassischen Schotteroberbau mit
Vignole-Schienen (mit flacher Unterseite) auf Betonschwellen aus, wobei die Befestigungselemente durch
Belasten des Schienenfußes für den Durchschubwiderstand sorgen. Die Anforderungen von Kapitel 4 können
aber auch bei Verwendung einer alternativen Gleiskonstruktion erfüllt werden. Die in diese alternativen
Gleiskonstruktionen integrierten alternativen Interoperabilitätskomponenten werden als „neuartige Inter-
operabilitätskomponenten“ bezeichnet, und Kapitel 6 beschreibt den Bewertungsprozess für diese Inter-
operabilitätskomponenten.

5.2 Liste der Komponenten

Für die Zwecke der vorliegenden technischen Spezifikation für Interoperabilität werden nur die folgenden
Interoperabilitätselemente — Einzelkomponenten oder Unterbaugruppen des Gleises — zu „Interoperabili-
tätskomponenten“ erklärt:

— die Schiene (5.3.1),

— die Schienenbefestigungssysteme (5.3.2),

— Gleis- und Weichenschwellen (5.2.3),

— Weichen und Kreuzungen (5.3.4),

— Anschluss für die Wasserbefüllung (5.3.5).

In den folgenden Abschnitten werden für jede dieser Komponenten die anwendbaren Spezifikationen
beschrieben.

5.3 Leistungsmerkmale und Spezifikationen der Komponenten

5.3.1 Schiene

Strecken der Kategorien I, II und III

Die wesentlichen Spezifikationen der Interoperabilitätskomponente „Schiene“ betreffen

— das Schienenkopfprofil

— das Metergewicht

— die Stahlgüte.

5.3.1.1 Schienenkopfprofil

a) Gleise

Das Schienenkopfprofil wird entweder aus dem in EN 13674-1:2003 Anhang A angegebenen Bereich
gewählt oder entspricht dem in Anhang F dieser TSI definierten Profil 60 E2.

In Abschnitt 4.2.9.2 dieser TSI sind die Anforderungen an das Schienenkopfprofil zur Einhaltung der
äquivalenten Konizität angegeben.

b) Weichen und Kreuzungen

Das Schienenkopfprofil wird entweder aus dem in EN 13674-2:2003 Anhang A angegebenen Bereich
gewählt oder entspricht dem in Anhang F dieser TSI definierten Profil 60 E2.

c) Neuartige Schienenkopfprofile für Gleise
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Die Entwicklung „neuartiger“ Schienenkopfprofile (gemäß der Definition in Abschnitt 6.1.2) für
Hauptgleise muss die folgenden Eigenschaften einbeziehen:

— eine seitliche Abschrägung an der Seite des Schienenkopfes, die bezogen auf die vertikale Achse des
Schienenkopfes um 1/20 bis 1/17,2 abgewinkelt ist. Der senkrechte Abstand zwischen dem oberen
Ende dieser seitlichen Abschrägung und der Oberseite der Schiene muss kleiner als 15 mm sein;

— zwischen Tangentenpunkt und Schienenoberkante folgt eine Reihe von Korbbögen, deren Radien
von mindestens 12,7 mm bis mindestens 250 mm an der vertikalen Achse des Schienenkopfes
nach oben hin zunehmen.

Der horizontale Abstand zwischen Schienenoberkante und dem Tangentenpunkt muss zwischen 33,5
und 36 mm liegen.

5.3.1.2 Metergewicht

Das Metergewicht der Schiene muss über 53 kg/m liegen.

5.3.1.3 Stahlgüte

a) Gleise

Die Stahlgüte der Schienen muss EN13674-1:2003 Kapitel 5 entsprechen.

b) Weichen und Kreuzungen

Die Stahlgüte der Schienen muss EN13674-2:2003 Kapitel 5 entsprechen.

5.3.2 Schienenbefestigungssysteme

Für das Schienenbefestigungssystem gelten bei Gleisen sowie Weichen und Kreuzungen die folgenden
Spezifikationen:

a) Der Mindestwert für den Durchschubwiderstand des Befestigungssystems in Schienenlängsrichtung muss
EN 13481-2:2002 entsprechen;

b) Der Widerstand gegenüber wiederholten Beanspruchungen muss mindestens dem Widerstand
entsprechen, der gemäß EN 13481-2:2002 erforderlich ist;

c) Die dynamische Steifigkeit der Zwischenlage darf bei Betonschwellenoberbau 600 MN/m nicht
überschreiten;

d) Der geforderte elektrische Mindestwiderstand beträgt 5 kΩ, gemessen gemäß EN 13146-5. Der
Infrastrukturbetreiber kann einen höheren Widerstandswert verlangen, wenn dies für bestimmte Systeme
der Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalisierung erforderlich ist.
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5.3.3 Gleis- und Weichenschwellen

Die anwendbaren Spezifikationen für die Interoperabilitätskomponente Betonschwellen, die bei dem in 6.2.5.1
beschriebenen Schotterbett verwendet wird, lauten wie folgt:

a) Die Masse der in Gleisen eingesetzten Betonschwellen muss mindestens 220 kg betragen;

b) Die Mindestlänge der in Gleisen eingesetzten Betonschwellen muss 2,25 m betragen.

5.3.4 Weichen und Kreuzungen

Die Weichen und Kreuzungen enthalten die oben erwähnten Interoperabilitätskomponenten.

Ihre Konstruktionsmerkmale sind jedoch daraufhin zu bewerten, ob sie die folgenden Anforderungen der
vorliegenden TSI erfüllen:

a) 4.2.12.1 Vorrichtungen zur Erkennung der Lage und zum Verschluss beweglicher Teile

b) 4.2.12.2 Verwendung beweglicher Herzstückspitzen

c) 4.2.12.3 Geometrische Merkmale.

5.3.5 Wassereinfüllanschluss

Die Wassereinfüllanschlüsse müssen zu dem Wassereinfüllanschluss kompatibel sein, der in der TSI Fahrzeuge
des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems beschrieben ist.

6. KONFORMITÄTS- UND/ODER GEBRAUCHSTAUGLICHKEITSBEWERTUNG DER KOMPONENTEN
UND ÜBERPRÜFUNG DER TEILSYSTEME

6.1. Interoperabilitätskomponenten

6.1.1. Verfahren für die Konformitäts- und Gebrauchstauglichkeitsbewertung

Das Verfahren für die Bewertung der Konformität und Gebrauchstauglichkeit der Interoperabilitätskomponen-
ten, wie sie in Kapitel 5 der vorliegenden TSI festgelegt sind, muss gemäß den in Anhang C der vorliegenden TSI
beschriebenen Modulen erfolgen.

Soweit dies von den in Anhang C der vorliegenden TSI beschriebenen Modulen gefordert wird, muss die
Bewertung der Konformität und Gebrauchstauglichkeit einer Interoperabilitätskomponente von einer
benannten Stelle durchgeführt werden, bei welcher der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter den Antrag gestellt hat. Der Hersteller einer Interoperabilitätskomponente oder sein in der
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter erstellen, ehe sie die Interoperabilitätskomponente auf den Markt
bringen, eine EG-Konformitätserklärung oder eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung gemäß Artikel 13
Absatz 1 und Anhang IV Abschnitt 3 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG.

Die Konformität oder Gebrauchstauglichkeit jeder Interoperabilitätskomponente ist anhand dreier Kriterien zu
bewerten:

6.1.1.1 Konsistenz mit den Anforderungen für das Teilsystem.

Die Interoperabilitätskomponente wird als Komponente des Teilsystems Infrastruktur eingesetzt, das gemäß
Abschnitt 6.2 der TSI bewertet wird. Ihre Verwendung in einer Unterbaugruppe darf nicht die
Übereinstimmung des Teilsystems Infrastruktur, innerhalb dessen sie verwendet werden soll, mit den in
Kapitel 4 der TSI aufgeführten Anforderungen verhindern.

6.1.1.2 Kompatibilität mit anderen Interoperabilitätskomponenten und Bestandteilen des Teilsystems, zu denen sie
Schnittstellen besitzen soll.

6.1.1.3 Erfüllung spezifischer technischer Anforderungen

Die Erfüllung spezifischer technischer Anforderungen (sofern vorhanden) wird in Kapitel 5 der TSI behandelt.
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6.1.2 Definition der „herkömmlichen“, „neuartigen“ und „innovativen“ Interoperabilitätskomponenten

Eine „herkömmliche“ Interoperabilitätskomponente erfüllt die folgenden Bedingungen:

a) Sie erfüllt die Leistungsmerkmale, die in Kapitel 5 dieser TSI festgelegt sind.

b) Sie erfüllt die relevante(n) Europäischen Norm(en).

c) Sie ist kompatibel mit anderen Interoperabilitätskomponenten in der spezifischen Unterbaugruppe, in der
sie verwendet werden soll.

d) Die spezifische Unterbaugruppe, in der sie verwendet werden soll, erfüllt die Leistungsmerkmale, die in
Kapitel 4 dieser TSI festgelegt sind, sofern diese für die Unterbaugruppe zutreffen.

Eine „neuartige“ Interoperabilitätskomponente erfüllt die folgenden Bedingungen:

e) Sie erfüllt nicht eine oder mehrere der Anforderungen a), b) oder c) für „herkömmliche“
Interoperabilitätskomponenten.

f) Die spezifische Unterbaugruppe, in der sie verwendet werden soll, erfüllt die Leistungsmerkmale, die in
Kapitel 4 dieser TSI festgelegt sind, sofern diese für die Unterbaugruppe zutreffen.

Die einzigen neuartigen Interoperabilitätskomponenten sind Schienen, Schienenbefestigungen, Gleis- und
Weichenschwellen.

Eine „innovative“ Interoperabilitätskomponente erfüllt die folgende Bedingung:

g) Die spezifische Unterbaugruppe, in der sie verwendet werden soll, erfüllt nicht die Leistungsmerkmale,
die in Kapitel 4 dieser TSI festgelegt sind, sofern diese für die Unterbaugruppe zutreffen.

6.1.3. Verfahren, die für herkömmliche und neuartige Interoperabilitätskomponenten anzuwenden sind

In der nachfolgenden Tabelle sind die Verfahren aufgeführt, die für „herkömmliche“ und „neuartige“
Interoperabilitätskomponenten zu befolgen sind, je nachdem, ob sie vor oder nach der Veröffentlichung dieser
TSI auf den Markt gebracht werden.

Herkömmlich Neuartig

Vor der Veröffentlichung dieser Version der
vorliegenden TSI in der EU auf den Markt
gebracht

Verfahren E1 Verfahren N1

Nach der Veröffentlichung dieser Version der
vorliegenden TSI in der EU auf den Markt
gebracht

Verfahren E2 Verfahren N2

Ein Beispiel für eine Interoperabilitätskomponente, für die Verfahren N1 anzuwenden ist, wäre ein
Schienenquerschnitt, der bereits in der EU auf den Markt gebracht wurde und der gegenwärtig nicht in
EN 13674-1:2003 dokumentiert ist.

6.1.4. Verfahren, die für innovative Interoperabilitätskomponenten anzuwenden sind

Innovative Lösungen für die Interoperabilität erfordern neue Spezifikationen und/oder neue Bewertungs-
methoden.

Wenn eine als Interoperabilitätskomponente vorgeschlagene Lösung gemäß der Definition in Abschnitt 6.1.2
innovativ ist, muss der Hersteller die Abweichung vom relevanten Abschnitt der TSI angeben. Die Europäische
Eisenbahnagentur muss geeignete funktionelle Spezifikationen und Schnittstellenspezifikationen für die
Komponenten festlegen und die Bewertungsmethoden erstellen.

Die geeigneten funktionellen Spezifikationen und Schnittstellenspezifikationen sowie die Bewertungsmethoden
müssen im Rahmen des Revisionsverfahrens in die TSI integriert werden. Sobald diese Dokumente
veröffentlicht wurden, kann der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter das
Bewertungsverfahren für die Interoperabilitätskomponente wählen, wie in Abschnitt 6.1.5 festgelegt.

Nach Inkrafttreten einer gemäß Artikel 21 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG,
erlassenen Entscheidung der Kommission kann die innovative Lösung auch vor ihrer Aufnahme in die TSI
angewandt werden.
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6.1.5 Anwendung der Module

Die folgenden Module für die Bewertung der Konformität von Interoperabilitätskomponenten werden für den
Bereich Infrastruktur verwendet:

A Interne Fertigungskontrolle
A1 Interne Entwurfskontrolle mit Prüfung der Produktion
B Baumusterprüfung
D Qualitätssicherung der Produktion
F Prüfung der Produkte
H1 Umfassende Qualitätssicherung
H2 Umfassende Qualitätssicherung mit Entwurfsprüfung
V Baumustervalidierung durch Betriebserprobung (Gebrauchstauglichkeit)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Module für die Bewertung der Konformität von Interoperabilitätskom-
ponenten aufgeführt, die für jedes der oben angegebenen Verfahren zur Auswahl stehen. Die Bewertungs-
module sind in Anhang C der vorliegenden TSI beschrieben.

Verfahren Schiene Schienenbefesti-
gungssystem

Gleis- und
Weichenschwellen

Weichen und
Kreuzungen

E1 (*) A1 oder H1 A oder H1

E2 B + D oder B + F
oder H1

N1 B + D + V oder B + F + V oder H1 + V

N2 B + D + V oder B + F + V oder H2 + V

(*) Im Fall von herkömmlichen Produkten, die vor der Veröffentlichung dieser Version der vorliegenden TSI auf den Markt
gebracht wurden, wird das Baumuster als zugelassen angesehen, und daher ist die Baumusterprüfung (Modul B) nicht
erforderlich. Der Hersteller muss jedoch nachweisen, dass Prüfungen und Erprobungen der Interoperabilitätskomponenten
für frühere Anwendungen unter vergleichbaren Bedingungen bereits als erfolgreich bewertet wurden und die
Anforderungen der vorliegenden TSI erfüllt werden. In diesem Fall bleiben diese Bewertungen für die neue Anwendung
gültig. Wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass die Lösung in der Vergangenheit positiv bewertet wurde, gilt
Verfahren E2.

Im Fall von „neuartigen“ Interoperabilitätskomponenten muss eine vom Hersteller oder seinem in der
Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten beauftragte benannte Stelle prüfen, ob die eigentlichen Merkmale
und die Gebrauchstauglichkeit der zu bewertenden Komponente die maßgebenden Vorschriften von Kapitel 4
erfüllen, in dem die verlangten Funktionalitäten der Interoperabilitätskomponente innerhalb des Teilsystems
beschrieben sind, und die Leistung des Produkts unter Betriebsbedingungen bewerten.

Die Eigenschaften und Spezifikationen der Komponente, die zu den für das Teilsystem spezifizierten
Forderungen beitragen, sowie ihre Schnittstellen müssen bei der ursprünglichen Überprüfung im technischen
Dossier der Interoperabilitätskomponente vollständig beschrieben werden, damit eine spätere Bewertung als
Komponente des Teilsystems erfolgen kann.

Die Bewertung der Konformität von „herkömmlichen“ und „neuartigen“ Interoperabilitätskomponenten muss
die Phasen und Merkmale umfassen, die in den Tabellen in Anhang A angegeben sind.

6.1.6 Bewertungsmethoden für Interoperabilitätskomponenten

6.1.6.1 Interoperabilitätskomponenten, die anderen Gemeinschaftsrichtlinien unterliegen

In Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, heißt es: „Fallen
Interoperabilitätskomponenten auch unter andere Gemeinschaftsrichtlinien, die andere Gesichtspunkte
betreffen, so gibt die EG-Konformitäts- oder Gebrauchstauglichkeitserklärung in diesem Fall an, dass die
Interoperabilitätskomponenten auch den Anforderungen dieser anderen Richtlinien entsprechen.“

6.1.6.2 Bewertung des Schienenbefestigungssystems

Der EG-Konformitätserklärung muss eine Aufstellung der folgenden Angaben beigefügt sein:

— Die Kombination von Schiene, Schienenneigung, Zwischenlage (mit entsprechendem Steifigkeitsbereich)
sowie Typ der Gleis- oder Weichenschwellen, mit dem das Befestigungssystem verwendet werden darf.

— Der tatsächliche elektrische Widerstand, den das Schienenbefestigungssystem aufweist. (In Abschnitt 5.3.2
wird ein elektrischer Mindestwiderstand von 5 kΩ gefordert. Es kann jedoch ein höherer elektrischer
Widerstand erforderlich sein, um die Kompatibilität mit dem gewählten Zugsteuerungs-/Zugsicherungs-
und Signalisierungssystem zu gewährleisten.)
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6.1.6.3 Baumustervalidierung durch Betriebserprobung (Gebrauchstauglichkeit)

Wenn Modul V angewendet wird, muss eine Bewertung der Gebrauchstauglichkeit durchgeführt werden:

— mit den angegebenen Kombinationen von Interoperabilitätskomponenten und Schienenneigung

— auf einer Strecke, auf der die Geschwindigkeit der schnellsten Züge mindestens 160 km/h und die größte
Radsatzlast der Fahrzeuge mindestens 170 kN beträgt

— mit mindestens einem Drittel der Interoperabilitätskomponenten in Kurvenbereichen installiert (gilt nicht
für Weichen und Kreuzungen)

— Die Dauer des Validierungsprogramms (Testphase) muss der Dauer entsprechen, die für ein
Verkehrsvolumen von 20 Millionen Bruttotonnen erforderlich ist, und darf nicht kürzer als ein Jahr sein.

In den Fällen, in denen die Konformitätsbewertung am effektivsten durch die Auswertung früherer
Instandhaltungsunterlagen durchgeführt werden kann, darf die benannte Stelle Unterlagen verwenden, die von
einem Infrastrukturbetreiber oder einem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden, die Erfahrung mit dem
Einsatz der Interoperabilitätskomponente haben.

6.2 Teilsystem Infrastruktur

6.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Auf Verlangen des Auftraggebers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten führt die
benannte Stelle das EG-Prüfverfahren für das Teilsystem Infrastruktur gemäß Artikel 18 und Anhang VI der
Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, und nach den Bestimmungen der
einschlägigen Module gemäß Anhang C dieser TSI durch.

Wenn der Auftraggeber nachweisen kann, dass Prüfungen oder Nachweise hinsichtlich eines Teilsystems In-
frastruktur bei vorhergehenden Anträgen eines Entwurfs unter vergleichbaren Bedingungen positiv ausgefallen
sind, muss die benannte Stelle diese Prüfungen und Nachweise bei der Konformitätsbewertung berücksichtigen.

Die Bewertung der Konformität des Teilsystems Infrastruktur muss die Phasen und Merkmale umfassen, die in
Anhang B1 der vorliegenden TSI durch X gekennzeichnet sind.

Wenn die Anwendung von nationalen Vorschriften in Kapitel 4 gefordert ist, wird die entsprechende
Konformitätsbewertung unter der Verantwortung des betreffenden Mitgliedstaates durchgeführt.

Der Auftraggeber muss eine EG-Konformitätserklärung für das Teilsystem Infrastruktur gemäß Artikel 18 und
Anhang V der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, erstellen.

6.2.2 Zurückgestellt

6.2.3 Innovative Lösungen

Wenn ein Teilsystem eine Unterbaugruppe enthält, die nicht darauf ausgelegt ist, die in Kapitel 4 dieser TSI
festgelegten Leistungsmerkmale zu erfüllen, so wird es als „innovativ“ klassifiziert.

Innovative Lösungen für die Interoperabilität erfordern neue Spezifikationen und/oder neue Bewertungs-
methoden.

Wenn die Infrastruktur eine innovative Lösung beinhaltet, so muss der Hersteller oder der Auftraggeber die
Abweichungen vom relevanten Abschnitt der TSI angeben.

Die Europäische Eisenbahnagentur muss geeignete funktionelle Spezifikationen und Schnittstellenspezifikatio-
nen dieser Lösung festlegen und die Bewertungsmethoden erstellen.

Die geeigneten funktionellen Spezifikationen und Schnittstellenspezifikationen sowie die Bewertungsmethoden
müssen im Rahmen des Revisionsverfahrens in die TSI integriert werden. Sobald diese Dokumente
veröffentlicht wurden, kann der Hersteller oder Auftraggeber oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter das Bewertungsverfahren für die Infrastruktur wählen, wie in Abschnitt 6.2.4 festgelegt.

Nach Inkrafttreten einer gemäß Artikel 21 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG,
erlassenen Entscheidung der Kommission kann die innovative Lösung auch vor ihrer Aufnahme in die TSI
angewandt werden.
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6.2.4 Anwendung der Module

Bei den Prüfverfahren des Teilsystems Infrastruktur hat der Auftraggeber oder sein in der Gemeinschaft
ansässiger Bevollmächtigter die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

— dem in Anhang C Abschnitt C.8 der vorliegenden TSI angegebenen Verfahren für die Einzelprüfung
(Modul SG) oder

— dem in Anhang C Abschnitt C.9 der vorliegenden TSI angegebenen Verfahren für die umfassende
Qualitätssicherung mit Entwurfsprüfung (Modul SH2) für alle Phasen.

6.2.4.1 Anwendung von Modul SH2

Das Modul SH2 kann nur dann gewählt werden, wenn die Tätigkeiten, die zu dem geplanten und zu
überprüfenden Teilsystem beitragen (Entwurf, Herstellung, Montage, Installation), einem von einer benannten
Stelle genehmigten und kontrollierten Qualitätssicherungssystem unterliegen, das den Entwurf, die Herstellung,
Endabnahme und Prüfung des Produkts abdeckt.

6.2.4.2 Anwendung von Modul SG

In den Fällen, in denen die Konformitätsbewertung am effektivsten durch den Einsatz eines Gleismesswagens
durchgeführt werden kann, ist es der benannten Stelle gestattet, die Ergebnisse eines im Auftrag des
Infrastrukturbetreibers oder des Auftraggebers eingesetzten Gleismesswagens zu verwenden. (Siehe 6.2.6.2.)

6.2.5 Technische Lösungen, bei denen in der Entwurfsphase von der Konformität ausgegangen wird

6.2.5.1 Bewertung der Gleislagestabilität

Es wird davon ausgegangen, dass Strecken mit Schotteroberbau die in Abschnitt 4.2.13.1 festgelegten
Anforderungen hinsichtlich des Widerstands gegen Längsbeanspruchungen, vertikale Beanspruchungen und
Querbeanspruchungen erfüllen, wenn sie folgende Merkmale aufweisen:

— Die Anforderungen für Gleiskomponenten, die in Kapitel 5 („Interoperabilitätskomponenten“) für die
Interoperabilitätskomponenten Schiene (5.3.1), Schienenbefestigungssysteme (5.3.2) sowie Gleis- und
Weichenschwellen (5.3.3) festgelegt sind, sind erfüllt.

— Es werden durchgehend Betonschwellen verwendet, mit Ausnahme von kurzen Abschnitten von
höchstens 10 m, die mindestens 50 m weit auseinander liegen.

— Es besteht ein durchgehendes Schotterbett, wobei Schotterart und Bettungsquerschnitt den nationalen
Vorschriften entsprechen.

— Es werden mindestens 1 500 Schienenbefestigungen pro Schienenstrang und km Gleis verwendet.

6.2.5.2 Bewertung der äquivalenten Konizität

Es wird davon ausgegangen, dass Gleise die Anforderungen in Abschnitt 4.2.9.2 erfüllen, wenn sie die
folgenden Entwurfsmerkmale aufweisen:

— Schienenquerschnitt 60 E 1 gemäß EN 13674-1:2003 mit einer Schienenneigung von 1:20 und einer
Spurweite zwischen 1 435 mm und 1 437 mm.

— Schienenquerschnitt 60 E 1 gemäß EN 13674-1:2003 mit einer Schienenneigung von 1:40 und einer
Spurweite zwischen 1 435 mm und 1 437 mm (nur für Geschwindigkeiten bis maximal 280 km/h).

— Schienenquerschnitt 60 E 2 gemäß Anhang F der vorliegenden TSI mit einer Schienenneigung von 1:40
und einer Spurweite zwischen 1 435 mm und 1 437 mm.

6.2.6 Besondere Anforderungen an die Konformitätsbewertung

6.2.6.1 Bewertung der Grenzlinie für feste Anlagen

Bis zur Veröffentlichung harmonisierter EN-Normen für Lichtraumprofile muss das technische Dossier eine
Beschreibung der vom Infrastrukturbetreiber gewählten anzuwendenden Regeln gemäß Abschnitt 4.2.3
enthalten.

Die Bewertung der Grenzlinie für feste Anlagen erfolgt unter Verwendung der Ergebnisse von Berechnungen,
die vom Infrastrukturbetreiber oder vom Auftraggeber auf der Grundlage dieser anzuwendenden Regeln
durchgeführt wurden.

19.3.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 77/45



6.2.6.2 Bewertung des Mindestwertes für die mittlere Spurweite

Die Messmethode für die Spurweite ist in Abschnitt 4.2.2 von EN 13848-1.2003 angegeben.

6.2.6.3 Bewertung der Gleissteifigkeit

Die Anforderungen für die Steifigkeit des Gleises sind ein offener Punkt, daher ist keine Bewertung durch einen
benannte Stelle erforderlich.

6.2.6.4 Bewertung der Schienenneigung

Die Schienenneigung wird nur in der Planungsphase bewertet.

6.2.6.5 Bewertung der maximalen Druckschwankungen in Tunneln

Die Bewertung der maximalen Druckschwankungen in Tunneln (10-kPa-Kriterium) erfolgt unter Verwendung
der Ergebnisse von Berechnungen, die vom Infrastrukturbetreiber oder vom Auftraggeber auf der Grundlage
aller Betriebsbedingungen mit allen Zügen, die der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
entsprechen und die in dem spezifischen zu bewertenden Tunnel eingesetzt werden sollen, durchgeführt
wurden.

Die zu verwendenden Eingangsgrößen müssen dem charakteristischen Referenzdruckbild der Züge (festgelegt
in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems) entsprechen.

Die Referenz-Querschnittflächen der zu berücksichtigenden interoperablen Züge betragen, unabhängig davon,
ob es sich um Triebfahrzeuge oder nicht motorisierte Mittelwagen handelt:

— 12 m2 für Fahrzeuge, die auf die kinematische Bezugslinie GC ausgelegt sind,

— 11 m2 für Fahrzeuge, die auf die kinematische Bezugslinie GB ausgelegt sind,

— 10 m2 für Fahrzeuge, die auf kleinere kinematische Bezugslinien ausgelegt sind.

Die Bewertung berücksichtigt die Konstruktionsmerkmale, die zu einer Verringerung der Druckschwankungen
führen (Form des Tunnelportals, Kamine usw., falls vorhanden) sowie die Länge des Tunnels.

6.2.6.6 Bewertung von Lärm und Erschütterungen

Es ist keine Bewertung durch die benannte Stelle erforderlich.

6.3 Konformitätsbewertung in Fällen, in denen Geschwindigkeit als Übergangskriterium verwendet wird

Abschnitt 7.2.5 gestattet die Inbetriebnahme einer Strecke mit einer geringeren als der endgültig vorgesehenen
Geschwindigkeit.

In diesem Abschnitt sind die Anforderungen an die Konformitätsbewertung unter diesen Bedingungen
festgelegt.

Einige der in Kapitel 4 festgelegten Grenzwerte hängen von der vorgesehenen Streckengeschwindigkeit ab.

Die Konformität ist bei der endgültig vorgesehenen Geschwindigkeit zu bewerten; es ist jedoch zulässig,
geschwindigkeitsabhängige Merkmale bei der geringeren Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
zu bewerten.

Die Konformität der anderen Merkmale für die vorgesehene Streckengeschwindigkeit behält weiterhin ihre
Gültigkeit.

Zur Interoperabilitätserklärung für die vorgesehene Geschwindigkeit ist es erst dann erforderlich, die
Konformität der vorläufig noch nicht berücksichtigten Merkmale zu bewerten, wenn sie auf das erforderliche
Niveau gebracht werden.

6.4 Bewertung des Instandhaltungsplans

In Abschnitt 4.5 wird gefordert, dass der Infrastrukturbetreiber für jede Hochgeschwindigkeitsstrecke einen
Instandhaltungsplan für das Teilsystem Infrastruktur hat. Die benannte Stelle muss bestätigen, dass der
Instandhaltungsplan vorhanden ist und die in Abschnitt 4.5.1 aufgeführten Punkte enthält.

Die benannte Stelle ist nicht dafür verantwortlich, die Eignung der im Plan festgelegten detaillierten
Anforderungen zu bewerten.
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Die benannte Stelle fügt dem technischen Dossier, das in Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie 96/48/EG, geändert
durch die Richtlinie 2004/50/EG, gefordert ist, eine Kopie des Instandhaltungsplans bei.

6.5 Bewertung des Teilsystems Instandhaltung

Das Teilsystem Instandhaltung ist im operativen Bereich aufgeführt (siehe Anhang II Absatz 1 der Richtlinie 96/
48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG). Daher gibt es keine EG-Prüfung für dieses Teilsystem.

Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG, liegt die
Bewertung der Konformität des Teilsystems Instandhaltung in der Verantwortung des betroffenen
Mitgliedstaates.

Die Bewertung der Konformität des Teilsystems Instandhaltung muss die Phasen und Merkmale umfassen, die
in Anhang B2 der vorliegenden TSI durch X gekennzeichnet sind.

6.6 Interoperabilitätskomponenten ohne EG-Erklärung

6.6.1 Allgemeines

Für einen begrenzten Zeitraum — die „Übergangszeit“ — können Interoperabilitätskomponenten ohne EG-
Konformitätserklärung bzw. EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung in Ausnahmefällen in Teilsystemen integriert
werden, sofern die in diesem Abschnitt beschriebenen Bestimmungen erfüllt sind.

6.6.2 Die Übergangszeit

Die Übergangszeit beginnt mit dem Inkrafttreten dieser TSI und dauert sechs Jahre.

Nach Ablauf der Übergangszeit und unter Berücksichtigung der im nachfolgenden Abschnitt 6.6.3.3
zugelassenen Ausnahmen müssen Interoperabilitätskomponenten durch die erforderliche EG-Konformitätser-
klärung bzw. EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung abgedeckt sein, bevor sie in das Teilsystem integriert werden.

6.6.3 Bescheinigungen für Teilsysteme, die Interoperabilitätskomponenten ohne Bescheinigung enthalten, in der
Übergangszeit

6.6.3.1 Bedingungen

Während der Übergangszeit kann eine benannte Stelle eine Konformitätsbescheinigung für ein Teilsystem
ausstellen, selbst wenn einige der in dem Teilsystem integrierten Interoperabilitätskomponenten von der
entsprechenden EG-Konformitätserklärung und/oder EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung gemäß dieser TSI
nicht abgedeckt sind, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

— Die Konformität des Teilsystems hinsichtlich der in Kapitel 4 dieser TSI festgelegten Anforderungen
wurde durch die benannte Stelle überprüft und

— die benannte Stelle bestätigt nach der Durchführung zusätzlicher Bewertungen, dass die Konformität
und/oder Gebrauchstauglichkeit für die Verwendung der Interoperabilitätskomponenten den Anforde-
rungen von Kapitel 5 entspricht, und

— die Interoperabilitätskomponenten, die nicht durch die entsprechende EG-Konformitätserklärung und/
oder EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung abgedeckt sind, müssen in mindestens einem Mitgliedstaat in
einem bereits in Betrieb befindlichen Teilsystem verwendet worden sein, bevor diese TSI in Kraft trat.

Für die in dieser Weise bewerteten Interoperabilitätskomponenten darf keine EG-Konformitätserklärung und/
oder EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung ausgestellt werden.

6.6.3.2 Mitteilung

Die Konformitätsbescheinigung muss deutlich angeben, welche Interoperabilitätskomponenten von der
benannten Stelle im Rahmen der Teilsystem-Überprüfung bewertet wurden.

Die EG-Prüferklärung für das Teilsystem muss Folgendes deutlich angeben:

— Angabe, welche Interoperabilitätskomponenten als Teil des Teilsystems bewertet wurden

— Bestätigung, dass das Teilsystem die Interoperabilitätskomponenten enthält, die mit den als Teil des
Teilsystems überprüften Komponenten identisch sind
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— Für die betroffenen Interoperabilitätskomponenten: den Grund/die Gründe, warum der Hersteller nicht
vor der Integration in das Teilsystem eine EG-Konformitätserklärung und/oder EG-Gebrauchstauglich-
keitserklärung bereitgestellt hat

6.6.3.3 Lebenszyklus-Umsetzung

Die Herstellung oder die Verbesserung/Erneuerung des betroffenen Teilsystems muss innerhalb der
sechsjährigen Übergangszeit abgeschlossen sein. Im Hinblick auf den Teilsystem-Lebenszyklus gilt:

— Während der Übergangszeit und

— unter der Verantwortung der Stelle, die die EG-Prüferklärung für das Teilsystem ausgestellt hat,

ist es zulässig, die Interoperabilitätskomponenten, die keine EG-Konformitätserklärung und/oder EG-
Gebrauchstauglichkeitserklärung haben und die vom gleichen Hersteller in der gleichen Bauart produziert
wurden, zum Austausch im Zuge der Wartung und als Ersatzteile für das Teilsystem zu verwenden.

Nach dem Ende der Übergangszeit und

— bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Teilsystem verbessert, erneuert oder ersetzt wird, und

— unter der Verantwortung der Stelle, die die EG-Prüferklärung für das Teilsystem ausgestellt hat,

ist es zulässig, die Interoperabilitätskomponenten, die keine EG-Konformitätserklärung und/oder EG-
Gebrauchstauglichkeitserklärung haben und die vom gleichen Hersteller in der gleichen Bauart produziert
wurden, weiterhin zum Austausch im Zuge der Wartung zu verwenden.

6.6.4 Überwachungsmaßnahmen

Während der Übergangszeit müssen die Mitgliedstaaten die folgenden Maßnahmen ergreifen:

— Die Anzahl und Bauart der Interoperabilitätskomponenten überwachen, die in ihrem eigenen Land auf
dem Markt eingeführt werden;

— Sicherstellen, dass bei der Beantragung einer Genehmigung für ein Teilsystem die Gründe genannt
werden, warum der Hersteller keine Bescheinigung für die Interoperabilitätskomponente vorlegen kann;

— Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über die Einzelheiten der Interoperabilitätskomponente,
für die keine Bescheinigung vorliegt, und über die Gründe für die Nichtausstellung der Bescheinigung
informieren.

7. UMSETZUNG DER TSI INFRASTRUKTUR

7.1. Anwendung dieser TSI auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, die neu in Betrieb genommen werden

Kapitel 4 bis 6 sowie etwaige besondere Bestimmungen in dem folgenden Abschnitt 7.3 sind vollständig auf die
Strecken anzuwenden, die im geografischen Anwendungsbereich dieser TSI liegen (siehe Abschnitt 1.2) und
nach Inkrafttreten dieser TSI in Betrieb genommen werden.

7.2. Anwendung dieser TSI auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, die bereits in Betrieb sind

Die in dieser TSI beschriebene Strategie gilt für Ausbau- und Neubaustrecken gemäß den Bedingungen, die in
Artikel 14 Absatz 3 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch Richtlinie 2004/50/EG, festgelegt sind. In diesem
speziellen Zusammenhang gibt die Übergangsstrategie vor, auf welche Weise bestehende Installationen
angepasst werden sollen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Die folgenden Prinzipien lassen sich im Falle der
TSI Infrastruktur anwenden.

7.2.1. Klassifizierung der Arbeiten

Eine Änderung der bestehenden Strecken mit dem Ziel, diese TSI-konform zu gestalten, bringt hohe
Investitionskosten mit sich und kann von daher nur schrittweise erfolgen.
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Die Berücksichtigung der vorhersehbaren Lebensdauer der verschiedenen Teile des Teilsystems Infrastruktur
führt zum Erstellen der folgenden Liste dieser Elemente nach abnehmendem Schwierigkeitsgrad der Änderung.

Ingenieurbau

— Linienführung (Bogenhalbmesser, Gleisabstand, Längsneigung),

— Tunnel (Lichtraumprofil und Querschnitt),

— Eisenbahnüberführungen (Widerstand gegenüber Vertikallasten),

— Straßenüberführungen (Lichtraumprofil),

— Bahnhöfe und Haltestellen (Bahnsteige für Reisende).

Gleisbau:

— Unterbau,

— Weichen und Kreuzungen,

— Oberbaukonstruktion;

verschiedene Anlagen und Instandhaltungseinrichtungen.

7.2.2. Eckwerte und Eigenschaften des Ingenieurbaus

Ihre Konformität wird im Rahmen bedeutender Ingenieurbau-Ausbauvorhaben zur Steigerung der Strecken-
leistung erreicht.

Die Elemente bezüglich des Ingenieurbaus sind am kritischsten, da ihre Änderung häufig nur dann umgesetzt
werden kann, wenn die Bauwerke komplett neu gebaut werden (Brücken, Tunnel, Erdbauwerke).

Eine dynamische Analyse, die laut Absatz 4.2.14.2 der vorliegenden TSI benötigt wird,

— ist erforderlich, wenn bestehende Strecken ausgebaut werden;

— ist nicht erforderlich, wenn bestehende Strecken erneuert werden.

7.2.3. Eckwerte und Eigenschaften des Oberbaus

Sie sind weniger kritisch im Hinblick auf partielle Änderungen, sei es, weil sie schrittweise in geografisch
begrenzten Gebieten geändert werden können, sei es, weil einige Komponenten unabhängig vom zugehörigen
Gesamtsystem geändert werden können.

Ihre Konformität wird im Rahmen bedeutender Infrastrukturausbauvorhaben zur Steigerung der Strecken-
leistung erreicht.

Die Oberbaukomponenten können schrittweise vollständig oder teilweise durch TSI-konforme Komponenten
ersetzt werden. In diesen Fällen muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass jedes dieser Elemente, isoliert
betrachtet, für sich allein keine Möglichkeit bietet, die Konformität des Gesamtsystems zu gewährleisten: Die
Konformität eines Teilsystems kann nur allgemein ausgesprochen werden, das heißt, wenn sämtliche
Komponenten mit den TSI übereinstimmen.

In diesen Fällen können Zwischenschritte sinnvoll sein, um die Kompatibilität des Oberbaus mit den
Bestimmungen anderer Teilsysteme (Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung, Energie) und mit dem
Verkehr von Zügen, die nicht von den TSI betroffen sind, zu gewährleisten.

7.2.4. Eckwerte und Eigenschaften verschiedener Anlagen und Instandhaltungseinrichtungen

Ihre Konformität wird in Abstimmung mit den Anforderungen der die betreffenden Bahnhöfe und
Instandhaltungseinrichtungen nutzenden Betreiber hergestellt.
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7.2.5. Geschwindigkeit als Übergangskriterium

Es ist zulässig, eine Strecke mit einer niedrigeren als ihrer endgültig vorgesehenen Geschwindigkeit in Betrieb
zu nehmen. In diesem Fall darf der Bau der Strecke aber nicht so erfolgen, dass die spätere Anpassung an die
vorgesehene Endgeschwindigkeit behindert wird.

Beispielsweise muss der Gleisabstand zu der vorgesehenen Streckengeschwindigkeit passen, aber die
Überhöhung muss für die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Strecke geeignet sein.

Die Anforderungen hinsichtlich der Konformitätsbewertung unter diesen Umständen sind in 6.3 angegeben.

7.3. Sonderfälle

Die folgenden Sonderfälle sind für bestimmte Schienennetze erlaubt. Diese Sonderfälle gehören den folgenden
Kategorien an:

— „P“-Fälle: permanent

— „T“-Fälle: vorübergehende Fälle; hierbei wird empfohlen, sich dem geplanten System bis zum Jahr 2020
anzupassen (wie es in der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes,
geändert durch die Entscheidung Nr. 884/2004/EG, verankert ist).

7.3.1. Besonderheiten des deutschen Netzes

7.3.1.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Maximale Längsneigung

Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln — Frankfurt (Rhein-Main) wurde die Längsneigung auf maximal
40‰ festgelegt.

T-Fälle

Keine

7.3.1.2 Strecken der Kategorien II und III

P-Fälle

Keine

T-Fälle

Keine

7.3.2. Besonderheiten des österreichischen Netzes

7.3.2.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende

Die Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende ist auf 320 m verkürzt

T-Fälle

Keine

7.3.2.2 Strecken der Kategorien II und III

P-Fälle

Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende

Die Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende ist auf 320 m verkürzt
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T-Fälle

Keine

7.3.3. Besonderheiten des dänischen Netzes

P-Fälle

Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende sowie der Abstellgleise

Bei den Strecken des dänischen Netzes ist die Mindestnutzlänge der Bahnsteige und Abstellgleise auf 320 m
reduziert.

T-Fälle

Keine

7.3.4. Besonderheiten des spanischen Netzes

7.3.4.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Spurweite

Mit Ausnahme der Hochgeschwindigkeitsstrecken Madrid — Sevilla und Madrid — Barcelona — französische
Grenze beträgt die Spurweite in Spanien 1 668 mm.

7.3.4.2 Strecken der Kategorien II und III

P-Fälle

Spurweite

Bei den Strecken der Kategorien II und III beträgt die Spurweite 1 668 mm.

Gleisabstand

Bei Strecken der Kategorien II und III kann der Gleisabstand auf einen Nennwert von 3 808 m reduziert
werden.

T-Fälle

Keine

7.3.5. Besonderheiten des finnischen Netzes

7.3.5.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Spurweite

Die Regelspurweite beträgt 1 524 mm.

Grenzlinie für feste Anlagen

Die Grenzlinie für feste Anlagen der Infrastruktur muss den Verkehr der Züge zulassen, die dem in der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems festgelegten Lichtraumprofil FIN 1 entsprechen.
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Äquivalente Konizität

Die Mindestwerte für die mittlere Spurweite sind wie folgt:

Geschwindigkeitsbereich Mindestwert der mittleren Spurweite über 100 m

< 160 Keine Bewertung erforderlich

> 160 und < 200 1 519

> 200 und < 230 1 521

> 230 und < 250 1 522

> 250 und < 280 1 523

> 280 und < 300 1 523

> 300 1 523

Die Abstandswerte zwischen den aktiven Flächen, die bei den Berechnungen in Abschnitt 4.2.9.2 zu
verwenden sind, lauten 1 511 mm und 1 505 mm.

Freier Durchgang im Zungenbereich

Der Höchstwert für den freien Durchgang im Zungenbereich beträgt 1 469 mm.

Leitweite

Der Mindestwert für die Leitweite beträgt 1 478 mm.

Leitkantenabstand im Bereich der Herzstückspitze

Der Höchstwert für den Leitkantenabstand im Bereich der Herzstückspitze beträgt 1 440 mm.

Freier Durchgang im Bereich Radlenker/Flügelschiene

Der Höchstwert für den freien Durchgang im Bereich Radlenker/Flügelschiene beträgt 1 469 mm.

Kleinste Rillenweite

Die Mindestweite der Führungsrillen beträgt 41 mm.

Überhöhung des Radlenkers

Der Maximalwert für die Überhöhung des Radlenkers beträgt 55 mm.

Bahnsteiglänge

Die Mindestnutzlänge der Bahnsteige beträgt 350 m.

Abstand der Bahnsteigkante von der Gleismitte

Der Nennabstand der Bahnsteigkante von der Gleismitte muss in der Bahnsteighöhe von 550 mm 1 800 mm
betragen.

T-Fälle

Keine

7.3.5.2 Strecken der Kategorien II und III

P-Fälle

Es gelten die gleichen Fälle wie für Strecken der Kategorie I.

T-Fälle

Keine
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7.3.6. Besonderheiten des britischen Netzes

7.3.6.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Keine

T-Fälle

Keine

7.3.6.2 Strecken der Kategorie II

P-Fälle

Grenzlinie für feste Anlagen (Abschnitt 4.2.3)

1. Die Lichtraumprofile UK1 (Ausgabe 2)

Die TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems definiert die Lichtraumprofile UK1 (Ausgabe 2).

UK1 (Ausgabe 2) wurde anhand mehrerer Methoden definiert, die für die Infrastruktur der britischen Eisenbahn
geeignet sind und eine maximale Nutzung von begrenztem Raum gestatten.

Das Lichtraumprofil UK1 (Ausgabe 2) setzt sich aus den 3 Profilen UK1[A], UK1[B] und UK1[D] zusammen.

Im Sinne dieser Klassifikation entsprechen dem Lichtraumprofil [A] Fahrzeuge, bei denen keine Parameter der
Infrastruktur berücksichtigt werden müssen, dem Lichtraumprofil [B] entsprechen Fahrzeuge, bei denen
begrenzte (spezifische) Bewegungen der Fahrzeugaufhängung auftreten, die aber nicht ausschwenken, und das
Lichtraumprofil [D] besteht aus Schablonen, die den maximalen Raum angeben, den die Infrastruktur auf
geraden, ebenen Gleisabschnitten zur Verfügung stellt.

Für die Kompatibilität der Infrastruktur mit den Lichtraumprofilen UK1 gelten die folgenden Regeln:

2. Lichtraumprofil UK1[A]

Unterhalb 1 100 mm über Schienenoberkante ist das feste Lichtraumprofil anzuwenden, das im Railway Group
Standard GC/RT5212 (Ausgabe 1, Februar 2003) definiert ist. Dieses Lichtraumprofil definiert eine optimale
Begrenzungsposition für Bahnsteige und Anlagen, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Zügen befinden
sollen, und ist mit dem Lichtraumprofil UK1[A] kompatibel, das in der TSI Fahrzeuge des Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems definiert ist.

In den Fällen, in denen die vorhandene Infrastruktur zu dem in GC/RT5212 (Ausgabe 1, Februar 2003)
definierten Lichtraumprofil für den unteren Bereich nicht kompatibel ist, können Freiräume mit reduzierten
Toleranzen zulässig sein, sofern geeignete Kontrollmaßnahmen zur Anwendung kommen. Diese Maßnahmen
sind in GC/RT5212 (Ausgabe 1, Februar 2003) festgelegt.

3. Lichtraumprofil UK1[B]

Das Lichtraumprofil UK1[B] bezieht sich auf die Nennposition des Gleises. Es enthält ein Aufmaß für seitliche
und vertikale Toleranzen wegen eingeschränkter Festigkeit des Gleises und geht von einem maximalen
dynamischen Bewegungsumfang des Fahrzeugs von 100 mm aus (seitlich, vertikal, Rollbewegungen,
Fahrzeugtoleranzen und senkrechte Gleiskrümmung).

Wenn ein deklariertes Profil UK1[B] zur Anwendung kommt, so ist dieses um den Ausschwenkbetrag in
horizontalen Kurven anzupassen (anhand der unten in Abschnitt 5 beschriebenen Formeln), wobei die
folgenden Werte anzuwenden sind:

Mitten der Drehgestelle 17,000 m
Gesamtlänge 24,042 m mit voller Karosseriebreite

Die Freiräume für das Lichtraumprofil UK1[B] müssen gemäß den Anforderungen von GC/RT5212 (Ausgabe 1,
Februar 2003) bestimmt werden.

4. Lichtraumprofil UK1[D]

Das Lichtraumprofil UK1[B] bezieht sich auf die Nennposition des Gleises. Ein Fahrzeug, für das Kompatibilität
mit UK1[D] angegeben wird, weist entsprechende Abmessungen des Karosseriequerschnitts auf sowie eine
Geometrie und dynamische Bewegungen, die gemäß einer zugelassenen Methodik festgelegt und zur
Berechnung des Hüllraums verwendet wurden.

Keine Stelle der Infrastruktur darf in das durch UK1[D] definierte Begrenzungsprofil eindringen. Ein Aufmaß
für das Ausschwenken in Kurven ist nicht erforderlich.
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Wenn Fahrzeuge, für die Kompatibilität mit UK1[D] angegeben wird, in Absprache mit dem Infrastrukturbe-
treiber für eine bestimmte Strecke zugelassen wurden, müssen die Freiräume für diese Fahrzeuge gemäß den
Anforderungen von GC/RT5212 (Ausgabe 1, Februar 2003) festgelegt werden.

5. Berechnung des Ausschwenkens in Kurven

In diesem Abschnitt wird die Berechnung der Vergrößerung des Hüllraums eines Fahrzeugs beschrieben, die
sich beim Befahren einer Kurve ergibt. Dies ist für den Infrastrukturbetreiber relevant. Die Berechnung erfolgt
auf die gleiche Weise wie die in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems beschriebene
Berechnung der Verminderung der Breite, wird aber in anderer Form ausgedrückt.

Der Ausschwenkbetrag an einem Punkt einer Fahrzeugkarosserie entspricht der Differenz zwischen dem
radialen Abstand der Gleisachse von diesem Punkt (Rdo oder Rdi) und dem seitlichen Abstand der
Fahrzeugmittellinie von diesem Punkt (Wo oder Wi). Diese Berechnung erfolgt bei stehendem Fahrzeug.

Ein Fahrzeug habe Drehgestellmittelpunkte L und einen halben Achsabstand der Drehgestelle von ao (Der
tatsächliche Achsabstand beträgt 2 x ao).

Der innere Ausschwenkbetrag eines Punktes Ui bezogen auf die Fahrzeugmitte lautet:

R −Wi −
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Ui2 þ J −Wið Þ2
h ir

Der äußere Ausschwenkbetrag eines Punktes Uo bezogen auf die Fahrzeugmitte lautet:

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Uo2 þ JþWoð Þ2
h ir

−R −Wo

wobei J =
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
R2 − ao2 − L2=4
� �q

Man beachte, dass die gleichen Berechnungen zur Bestimmung der vertikalen Ausschwenkbeträge angewandt
werden können.

Gleisabstand (Abschnitt 4.2.4)

In Abschnitt 4.2.4 dieser TSI wird für eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von V ≤ 230 km/h gefordert, dass
„beim Entwurf ... der Mindestgleisabstand für Hauptgleise auf Strecken, die ... für den Hochgeschwindigkeits-
verkehr ... ausgebaut werden“, ausgehend von der kinematischen Referenzfahrzeugbegrenzung (4.2.3) festgelegt
wird, wenn er < 4,00 m ist.

Als Referenzfahrzeugbegrenzung ist das Profil UK1 (Ausgabe 2) zu verwenden, das in Kapitel 7 der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems sowie in Abschnitt 7.3.6 dieser TSI beschrieben ist.

Diese Anforderung kann erfüllt werden, wenn auf gerader Strecke sowie auf gebogenen Gleisabschnitten mit
einem Halbmesser von mindestens 400 m der Gleisabstand 3 400 mm beträgt.

Bahnsteige (Abschnitt 4.2.20)

1. Bahnsteighöhe

Bei Bahnsteigen auf Ausbaustrecken in Großbritannien, an denen Züge, die der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, im normalen fahrplanmäßigen Betrieb halten sollen, muss die
Höhe der Bahnsteigkante 915 mm betragen (mit einer Toleranz von + 0/-50 mm), gemessen senkrecht zur
Schienenebene des neben dem Bahnsteig verlaufenden Gleises.
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2. Horizontaler Bahnsteigabstand (Bahnsteigversatz)

Bei Bahnsteigen auf Ausbaustrecken in Großbritannien, an denen Züge, die der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, im normalen fahrplanmäßigen Betrieb halten sollen, muss der
Mindestabstand des Bahnsteigs von dem daneben verlaufenden Gleis (mit einer Toleranz von + 15/-0 mm) dem
Lichtraumprofil für den unteren Bereich entsprechen, das in Anhang 1 zum Railway Group Standard GC/
RT5212 (Ausgabe 1, Februar 2003) definiert ist.

Für die meisten Fahrzeuge wird diese Anforderung auf Gleisbögen mit Halbmessern größer oder gleich 360 m
bei einem Plattformversatz von 730 mm (innerhalb einer Toleranz von + 15/-0 mm) erfüllt. In Anhang 1 des
Railway Group Standard GC/RT5212 (Ausgabe 1, Februar 2003) sind Ausnahmefälle aufgeführt, in denen
Züge der Klasse 373 (Eurostar) oder Container mit 2,6 m Breite am Bahnsteig vorbeifahren müssen. In
Anhang 1 des Railway Group Standard GC/RT5212 (Ausgabe 1, Februar 2003) sind auch Anforderungen
aufgeführt, in denen der Kurvenradius kleiner als 360 m ist.

3. Mindestlänge des Bahnsteigs für Reisende

Bei Bahnsteigen auf Ausbaustrecken in Großbritannien, bei denen Züge, die der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, im normalen fahrplanmäßigen Betrieb halten sollen, muss die
nutzbare Bahnsteiglänge mindestens 300 m betragen.

Die Länge von Bahnsteigen auf Ausbaustrecken in Großbritannien, bei denen Züge, die der TSI Fahrzeuge des
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsprechen, im normalen fahrplanmäßigen Betrieb halten sollen, muss im
Infrastrukturregister angegeben werden.

T-Fälle

Keine

7.3.6.3 Strecken der Kategorie III

P-Fälle

Alle für Kategorie II geltenden Sonderfälle gelten auch für die Strecken der Kategorie III.

T-Fälle

Keine

7.3.7. Besonderheiten des hellenischen Netzes

7.3.7.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Keine

T-Fälle

Keine

7.3.7.2 Strecken der Kategorien II und III

P-Fälle

Lichtraumprofil

Auf der Strecke Athen — Thessaloniki — Idomeni und Thessaloniki — Promahona gilt das Lichtraumprofil
GB, auf einigen Streckenabschnitten ist es aber auf GA beschränkt.

Auf der Strecke Athen — Kiato gilt das Lichtraumprofil GB.

Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende sowie der Abstellgleise

Auf der Strecke Athen — Thessaloniki — Idomeni und Thessaloniki — Promahona beträgt die nutzbare
Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende sowie der Abstellgleise 200 m.

Im Bahnhof Promahona: 189 m.
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Auf der Strecke Athen — Kiato ist die nutzbare Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende sowie der
Abstellgleise wie folgt:

In den Bahnhöfen SKA, Megara, Ag Theodoroi und Kiato: 300 m

Im Bahnhof Thriasio: 150 m

Im Bahnhof Magula: 200 m

Spurweite

Die Strecke Athen — Patras ist mit einer Spurweite von 1 000 mm verlegt. Es ist geplant, die Spurweite
schrittweise auf 1 435 mm zu erhöhen.

T-Fälle

Keine

7.3.8. Besonderheiten des irischen und nordirischen Netzes

P-Fälle

Lichtraumprofil

Die Grenzlinie für feste Anlagen für die Strecken in Irland und Nordirland entspricht dem irischen Standard-
Lichtraumprofil IRL1.

Hinweise:

1. Bei horizontalen Kurven sind Bogen- und Überhöhungseffekte durch ein entsprechendes Aufmaß zu
berücksichtigen.

2. Bei vertikalen Kurven sind die Bogeneffekte durch ein entsprechendes Aufmaß zu berücksichtigen.

3. Der Eindringgrenzwert von 60 mm unterhalb von Bauwerken unterliegt allen in Norm PW4 definierten
Beschränkungen. Im Vorstadtbereich Dublin (Dublin Suburban Area) gilt eine Eindringtiefe von Null
(kleinere Ausnahmen siehe Norm PW4).

4. Brücken:

(a) Die vertikale Höhe von 4 830 mm ist eine Endhöhe. Wenn eine zusätzliche Bettung vorgeschlagen
wird oder eine Gleisanhebung notwendig ist, um das Längsprofil zu verbessern, ist eine größere
Höhe erforderlich. Unter bestimmten Umständen kann die Zahl von 4 830 auf 4 690 mm
reduziert werden.
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(b) Bei Gleisen mit Überhöhung sind die Brücken- und Bauwerkshöhen um die in Tabelle A genannten
Werte zu erhöhen.

Tabelle A

ÜBERHÖHUNG H

0 4 830

10 4 843

20 4 857

30 4 870

40 4 883

50 4 896

60 4 910

70 4 923

80 4 936

90 4 949

100 4 963

110 4 976

120 4 989

130 5 002

140 5 016

150 5 029

160 5 042

165 5 055

(c) Brückenstreben müssen 4 500 mm von der nächstgelegenen Fahrkante entfernt sein, Bogeneffekte
sind zu berücksichtigen.

(d) Falls eine Elektrifizierung der Strecke vorgesehen ist, ist der vertikale Freiraum in der Nähe
schienengleicher Bahnübergänge auf 6 140 mm zu erhöhen.

5. Es ist ein Zuschlag für einen 700 mm breiten Gehweg eingetragen. Wo kein Gehweg gebaut wird, kann
das entsprechende Maß auf 1 790 mm reduziert werden.

6. Umfassende Liste der Bahnsteigbreiten siehe Norm PW39.

Spurweite

Die Strecken des irischen und nordirischen Bahnnetzes weisen eine Spurweite von 1 602 mm auf. In
Anwendung von Artikel 7 (b) der Richtlinie 96/48/EG des Rates, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG,
soll für Streckenneubauten in Irland und Nordirland weiterhin diese Spurweite verwendet werden.

Mindestgleisbogenhalbmesser

Da die Spurweite von 1 602 mm beibehalten wird, werden die Bestimmungen der vorliegenden TSI zum
Mindestgleisbogenhalbmesser und die entsprechenden Spezifikationen (Überhöhung und Überhöhungsfehlbe-
trag) beim irischen und nordirischen Bahnnetz nicht angewendet.

Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende sowie der Abstellgleise

Für die Strecken des irischen und nordirischen Bahnnetzes ist die nutzbare Mindestlänge der Bahnsteige für
Reisende sowie der Abstellgleise, die von Hochgeschwindigkeitsbahnen genutzt werden, auf 215 m festgelegt.
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Bahnsteighöhe

Auf den Strecken des irischen und nordirischen Bahnnetzes haben die Bahnsteige eine Standardhöhe von
915 mm. Diese Bahnsteighöhe wird gewählt, um die Einstiegsverhältnisse von Zügen nach dem
Lichtraumprofil IRL1 zu optimieren.

Gleisabstand

Der Mindestgleisabstand muss vor einem Ausbau vorhandener Strecken in Irland und Nordirland vergrößert
werden, um sichere Zugbegegnungen zu gewährleisten.

7.3.9. Besonderheiten des italienischen Netzes

7.3.9.1 Strecken der Kategorien I, II und III

Abstand des Bahnsteigs von der Gleismitte bei Bahnsteigen mit 550 mm Höhe

P-Fälle

Auf den Strecken des italienischen Netzes wird für die Bahnsteige mit 550 mm Höhe der Nennabstand L von
der Gleisachse parallel zur Lauffläche anhand der folgenden Formel ermittelt:

auf gerader Strecke und auf der Kurveninnen-
seite: L ðmmÞ = 1 650þ 3 750

R
þ g − 1 435

2
þ 11,5

auf der Kurvenaußenseite: L ðmmÞ = 1 650þ 3 750
R

þ g − 1 435
2

þ 11,5þ 220 * tan δ

wobei δ der Winkel der Überhöhung zur Horizontallinie ist.

T-Fälle

Keine

7.3.10. Besonderheiten des niederländischen Netzes

7.3.10.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Keine

T-Fälle

Keine

7.3.10.2 Strecken der Kategorien II und III

P-Fälle

Die Bahnsteighöhe beträgt 840 mm

T-Fälle

Keine

7.3.11. Besonderheiten des portugiesischen Netzes

7.3.11.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Keine

T-Fälle

Keine
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7.3.11.2 Strecken der Kategorien II und III

P-Fälle

Spurweite 1 668 mm

T-Fälle

Keine

7.3.12. Besonderheiten des schwedischen Netzes

7.3.12.1 Strecken der Kategorie I

P-Fälle

Mindestlänge des Bahnsteigs für Reisende

Die Mindestbahnsteiglänge ist auf 225 m verkürzt.

Abstellgleise: Mindestlänge

Die Länge der Abstellgleise kann so weit reduziert werden, dass Züge mit einer auf 225 m begrenzten Länge
abgestellt werden können.

Bahnsteige — Abstand von der Gleismitte

Der Nennabstand L von der Gleisachse parallel zur Lauffläche ermittelt sich wie folgt:

L = 1 700 mm + Si, o L (mm), S (mm)

wobei S von den Bogenradien (R) abhängt und die installierte Überhöhung (D) anhand der folgenden Formel
ermittelt wird:

An Kurveninnenseiten:

Si = 41 000/R + D/3* (für 580 mm Bahnsteighöhe)
(für 730 mm Bahnsteighöhe: D/2) *

An Kurvenaußenseiten:

So = 31 000/R — D/4

R (m), D (mm)

Die Toleranzen für den (Positionierungs-) Nennabstand L (1 700 mm) der Bahnsteigkanten lauten in mm:

Neubau: -0, + 40
Instandhaltungstoleranz: -30, + 50
Sicherheitstoleranz: -50

T-Fälle

Keine

7.3.12.2 Strecken der Kategorie II

P-Fälle

Es gelten die gleichen Fälle wie für Strecken der Kategorie I.

T-Fälle

Bahnsteighöhe

Die Nennhöhe der Bahnsteige beträgt 580 mm oder 730 mm

19.3.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 77/59



7.3.12.3 Strecken der Kategorie II

P-Fälle

Es gelten die gleichen Fälle wie für Strecken der Kategorie I.

T-Fälle

Bahnsteighöhe

Die Nennhöhe der Bahnsteige beträgt 580 mm oder 730 mm

7.3.13. Besonderheiten des polnischen Netzes

P-Fälle

Lichtraumprofil

Das Lichtraumprofil muss für Züge mit der Begrenzungslinie GB und OSZD 2-SM (siehe das unten stehende
Diagramm) geeignet sein.

7.4. Überarbeitung dieser TSI

In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/
EG, bereitet die Agentur die Überarbeitung und Aktualisierung der TSI vor und unterbreitet dem in Artikel 21
dieser Richtlinie genannten Ausschuss zweckdienliche Empfehlungen, um der Entwicklung der Technik oder

L 77/60 DE Amtsblatt der Europäischen Union 19.3.2008



den gesellschaftlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Ferner kann sich die schrittweise Verabschiedung
und Überarbeitung anderer TSI auf diese TSI auswirken. Vorgeschlagene Änderungen an dieser TSI müssen
genauestens geprüft werden. Aktualisierte TSI werden regelmäßig im Abstand von drei Jahren veröffentlicht.
Hierdurch besteht auch die Möglichkeit, Geräuschparameter für die Infrastruktur einzubeziehen.

Die Untersuchung soll auf diejenigen Strecken beschränkt bleiben, für die gemäß der Umgebungslärm-
Richtlinie 2002/49/EG vom 22. Juni 2002 die Erstellung einer Lärmkarte erforderlich ist. An der Infrastruktur
durchzuführende Maßnahmen sind auf eine Ursachenbehandlung zu beschränken, z. B. die Überwachung der
Rauheit des Schienenkopfes und die akustische Optimierung der dynamischen Gleiseigenschaften.

7.5. Vereinbarungen

7.5.1. Bestehende Vereinbarungen

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission binnen 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser TSI die folgenden
Vereinbarungen mit, nach denen die in den Gültigkeitsbereich dieser TSI (Bau, Erneuerung, Umrüstung,
Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung von Teilsystemen gemäß Kapitel 2 dieser TSI) fallenden
Teilsysteme betrieben werden:

— nationale, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten und Infrastrukturbe-
treibern oder Eisenbahnverkehrsunternehmen, die für einen unbegrenzten bzw. begrenzten Zeitraum
getroffen werden und sich aus konkreten oder lokalen Gegebenheiten der vorgesehenen Verkehrsleistung
ergeben;

— bilaterale oder multilaterale Übereinkünfte zwischen Infrastrukturbetreibern, Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen oder zwischen Mitgliedstaaten, die eine erhebliche lokale oder regionale Interoperabilität
bewirken;

— internationale Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten und mindestens einem
Drittland oder zwischen Infrastrukturbetreibern oder Eisenbahnverkehrsunternehmen von Mitglied-
staaten und mindestens einem Infrastrukturbetreiber oder Eisenbahnverkehrsunternehmen eines
Drittlands, die zu einem beträchtlichen Maß lokaler bzw. regionaler Interoperabilität führen.

Der fortlaufende Betrieb/die Instandhaltung der Teilsysteme im Anwendungsbereich dieser TSI, die von diesen
Vereinbarungen abgedeckt werden, ist in dem Umfang zulässig, in dem sie mit den Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft vereinbar sind.

Die Verträglichkeit der Vereinbarungen mit den Rechtsvorschriften der EU, ihr nichtdiskriminierender
Charakter und insbesondere ihre Vereinbarkeit mit dieser TSI werden geprüft. Die Kommission leitet die
erforderlichen Maßnahmen ein, z. B. die Überarbeitung dieser TSI zwecks Berücksichtigung möglicher
Sonderfälle oder Übergangsmaßnahmen.

7.5.2. Künftige Vereinbarungen

Bei Abschluss künftiger Vereinbarungen oder Änderungen bestehender Vereinbarungen sind die Rechtsvor-
schriften der EU, insbesondere jedoch diese TSI, zu berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission
von Vereinbarungen/Änderungen dieser Art in Kenntnis. Es gilt die Vorgehensweise nach Absatz 7.5.1.
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ANHANG A

Interoperabilitätskomponenten des Bereichs Infrastruktur

A.1. Anwendungsbereich

In diesem Anhang wird die Bewertung der Konformität der Interoperabilitätskomponenten des Bereichs Infrastruktur
beschrieben.

A.2. Merkmale, die bei „herkömmlichen“ Interoperabilitätskomponenten zu bewerten sind

Die Merkmale der Interoperabilitätskomponenten, die in den verschiedenen Entwurfs-, Entwicklungs- und
Produktionsphasen bewertet werden müssen, sind in Tabelle A durch ein „X“ gekennzeichnet. Wenn keine Bewertung
durch eine benannte Stelle erforderlich ist, so ist dies in der Tabelle durch „n. r.“ gekennzeichnet.

Tabelle A1

Bewertung der Interoperabilitätskomponenten für die EG-Konformitätserklärung

Zu bewertende Merkmale

Bewertung in den folgenden Phasen

Entwurfs- und Entwicklungsphase Produktions-
phase

Entwurfs-
prüfung

Überprüfung
des Ferti-

gungsverfah-
rens

Baumuster-
prüfung

Produktquali-
tät

(Serie)

5.3.1 Schiene

5.3.1.1 Schienenkopfprofil X X n. r. X

5.3.1.2 Metergewicht X n. r. n. r. n. r.

5.3.1.3 Stahlgüte X X n. r. X

5.3.2 Schienenbefestigungssystem

5.3.2.a Mindestwert für den Durch-
schubwiderstand

n. r. n. r. X X

5.3.2.b Widerstand bei wiederholten
Beanspruchungen

n. r. n. r. X X

5.3.2.c Dynamische Steifigkeit der
Zwischenlage

n. r. n. r. X X

5.3.2.d Elektrischer Widerstand n. r. n. r. X X

5.3.3 Gleis- und Weichenschwellen

5.3.3.a Masse X X X X

5.3.3.b Länge X X X X

5.3.4 Weichen und Kreuzungen

5.3.4.a Verschlussvorrichtungen X n. r. n. r. n. r.

5.3.4.b Verwendung beweglicher
Herzstückspitzen

X n. r. n. r. n. r.

5.3.4.c Geometrische Merkmale X X n. r. X

5.3.5 Wassereinfüllanschluss

5.3.5 Typ und Merkmale X n. r. n. r. X
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A.3 Merkmale, die bei „neuartigen“ Interoperabilitätskomponenten zu bewerten sind

Neuartige Interoperabilitätskomponenten müssen in der Entwurfsphase hinsichtlich der Anforderungen von Kapitel 4
bewertet werden, wie in Tabelle A2 gekennzeichnet. Wenn keine Bewertung durch eine benannte Stelle erforderlich ist,
so ist dies in der Tabelle durch „n. r.“ gekennzeichnet.

Für Weichen und Kreuzungen sind die Teile von Kapitel 4, die für die Bewertung zu verwenden sind, in Kapitel 5
aufgeführt.

In der Produktionsphase müssen die Merkmale von neuartigen Interoperabilitätskomponenten, die in den im
technischen Dossier angegebenen technischen Spezifikationen aufgeführt sind, gemäß dem gewählten Modul bewertet
werden.

Tabelle A2

Bewertung einer neuartigen Interoperabilitätskomponente für die EG-Konformitätsprüfung

Interoperabilitätskomponenten

Zu bewertende Merkmale Schiene Schienenbefestigun-
gen Schwellen

4.2.2 Regelspurweite n. r. n. r. Entwurfsprüfung

4.2.3 Grenzlinie für feste Anlagen n. r. n. r. n. r.

4.2.4 Gleisabstand n. r. n. r. n. r.

4.2.5 Maximale Längsneigung n. r. n. r. n. r.

4.2.6 Mindestgleisbogenhalbmes-
ser

n. r. Entwurfsprüfung n. r.

4.2.7 Überhöhung n. r. n. r. n. r.

4.2.8 Überhöhungsfehlbetrag n. r. n. r. n. r.

4.2.9.2 Äquivalente Konizität (Pla-
nungswert)

Entwurfsprüfung Entwurfsprüfung Entwurfsprüfung

4.2.9.3.1 Mindestwert für die mittlere
Spurweite

Entwurfsprüfung —
im Betrieb

Entwurfsprüfung —
im Betrieb

Entwurfsprüfung —
im Betrieb

4.2.10 Gleislagequalität und
Grenzwerte für Einzelfehler

n. r. n. r. n. r.

4.2.11 Schienenneigung Entwurfsprüfung Entwurfsprüfung Entwurfsprüfung

4.2.12 Weichen und Kreuzungen n. r. n. r. n. r.

4.2.12.1 Verschlussvorrichtungen
(siehe Tabelle A1)

n. r. n. r. n. r.

4.2.12.2 Verwendung beweglicher
Herzstückspitzen

n. r. n. r. n. r.

4.2.12.3 Geometrische Merkmale
(siehe Tabelle A1)

n. r. n. r. n. r.

4.2.13 Gleislagestabilität Entwurfsprüfung Entwurfsprüfung Entwurfsprüfung

4.2.14 Verkehrsbeanspruchung
von Bauwerken

n. r. n. r. n. r.

4.2.15 Gesamtsteifigkeit des Glei-
ses

n. r. Baumusterprüfung n. r.

4.2.16 Maximale Druckschwan-
kungen in Tunneln

n. r. n. r. n. r.

4.2.17 Einwirkungen von Seiten-
wind

n. r. n. r. n. r.

4.2.18 Elektrische Kenndaten Baumusterprüfung Baumusterprüfung
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Interoperabilitätskomponenten

Zu bewertende Merkmale Schiene Schienenbefestigun-
gen Schwellen

4.2.19 Lärm und Erschütterungen n. r. n. r. n. r.

4.2.20 Bahnsteige n. r. n. r. n. r.

4.2.20.1 Zugang zu Bahnsteigen n. r. n. r. n. r.

4.2.20.2 Nutzbare Bahnsteiglänge n. r. n. r. n. r.

4.2.20.4-5 Bahnsteighöhe und Abstand
von der Gleismitte

n. r. n. r. n. r.

4.2.20.6 Trassierung entlang von
Bahnsteigen

n. r. n. r. n. r.

4.2.20.7 Schutz vor Stromschlag n. r. n. r. n. r.

4.2.20.8 Zugang für Personen mit
eingeschränkter Mobilität

n. r. n. r. n. r.

4.2.21 Brandschutz und Sicherheit
in Eisenbahntunneln

n. r. n. r. n. r.

4.2.22 Zugang zu bzw. Eindringen in
Streckenanlagen

n. r. n. r. n. r.

4.2.23 Seitenräume für Fahrgäste
im Fall der Evakuierung
eines Zuges auf freier Stre-
cke

n. r. n. r. n. r.

4.2.25 Abstellgleise und andere
Bereiche mit sehr niedriger
Fahrgeschwindigkeit

n. r. n. r. n. r.

4.2.25.1 Länge des Abstellgleises n. r. n. r. n. r.

4.2.25.2 Längsneigung des Abstell-
gleises

n. r. n. r. n. r.

4.2.25.3 Gleisbogenhalbmesser n. r. Entwurfsprüfung n. r.
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ANHANG B1

Bewertung des Teilsystems Infrastruktur

B1.1. Anwendungsbereich

In diesem Anhang wird die Bewertung der Konformität des Teilsystems Infrastruktur beschrieben.

B1.2. Merkmale und Module

Die Merkmale des Teilsystems, die in den verschiedenen Entwurfs-, Errichtungs- und Betriebsphasen bewertet werden
müssen, sind in Tabelle B1 mit einem „X“ gekennzeichnet. Wenn keine Bewertung durch eine benannte Stelle
erforderlich ist, so ist dies in der Tabelle durch „n. r.“ gekennzeichnet.

Weitere Bewertungen können im Rahmen anderer Phasen erforderlich sein.

Festlegung der Bewertungsphasen:

1 „Detaillierter Entwurf und Ausführungsplanung, vor der Bauausführung“: enthält die Überprüfung der
Korrektheit der Werte/Parameter entsprechend den relevanten TSI-Anforderungen.

2 „Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme“: Überprüfung vor Ort, ob das tatsächliche Produkt die
relevanten Entwurfsparameter erfüllt, direkt vor der Inbetriebnahme.

3 „Validierung im Vollbetrieb“: Zustandsüberprüfung des Teilsystems im Betrieb.

Tabelle B1

Bewertung des Teilsystems Infrastruktur für die EG-Konformitätsprüfung

Bewertungsphasen

1 2 3

Zu bewertende Merkmale

Detaillierter Entwurf
und

Ausführungsplanung,
vor der Bauausführung

Nach Bauausführung,
vor der Inbetriebnahme Validierung im Vollbetrieb

4.2.2 Regelspurweite X n. r. n. r.

4.2.3 Grenzlinie für feste Anlagen X X n. r.

4.2.4 Gleisabstand X X n. r.

4.2.5 Maximale Längsneigung X n. r. n. r.

4.2.6 Mindestgleisbogenhalbmes-
ser

X X n. r.

4.2.7 Überhöhung X X n. r.

4.2.8 Überhöhungsfehlbetrag X n. r. n. r.

4.2.9.2 Äquivalente Konizität (Pla-
nungswert)

X n. r. n. r.

4.2.9.3.1 Mindestwert für die mittlere
Spurweite

n. r. X n. r.

4.2.10 Gleislagequalität und
Grenzwerte für Einzelfehler

n. r. n. r. n. r.

4.2.11 Schienenneigung X n. r. n. r.

4.2.12 Weichen und Kreuzungen

19.3.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 77/65



Bewertungsphasen

1 2 3

Zu bewertende Merkmale

Detaillierter Entwurf
und

Ausführungsplanung,
vor der Bauausführung

Nach Bauausführung,
vor der Inbetriebnahme Validierung im Vollbetrieb

4.2.12.1 Verschlussvorrichtungen
(siehe Tabelle A1)

n. r. n. r. n. r.

4.2.12.2 Verwendung beweglicher
Herzstückspitzen

X n. r. n. r.

4.2.12.3 Geometrische Merkmale
(siehe Tabelle A1)

n. r. n. r. n. r.

4.2.13 Gleislagestabilität X n. r. n. r.

4.2.14 Verkehrsbeanspruchung von
Bauwerken

X n. r. n. r.

4.2.15 Gesamtsteifigkeit des Gleises zurückgestellt zurückgestellt n. r.

4.2.16 Maximale Druckschwan-
kungen in Tunneln

X n. r. n. r.

4.2.17 Einwirkungen von Seiten-
wind

n. r. n. r. n. r.

4.2.18 Elektrische Kenndaten n. r. n. r. n. r.

4.2.19 Lärm und Erschütterungen n. r. n. r. n. r.

4.2.20 Bahnsteige

4.2.20.1 Zugang zu Bahnsteigen X n. r. n. r.

4.2.20.2 Nutzbare Bahnsteiglänge X n. r. n. r.

4.2.20.4-5 Bahnsteighöhe und Abstand
von der Gleismitte

X X n. r.

4.2.20.6 Trassierung entlang von
Bahnsteigen

X n. r. n. r.

4.2.20.7 Schutz vor Stromschlag X n. r. n. r.

4.2.20.8 Zugang für Personen mit
eingeschränkter Mobilität

X n. r. n. r.

4.2.21 Brandschutz und Sicherheit
in Eisenbahntunneln

n. r. n. r. n. r.

4.2.22 Zugang zu bzw. Eindringen
in Streckenanlagen

X n. r. n. r.

4.2.23 Seitenräume für Fahrgäste
im Fall der Evakuierung
eines Zuges auf freier Stre-
cke

X X n. r.

4.2.25 Abstellgleise und andere Berei-
che mit sehr niedriger Fahrge-
schwindigkeit

4.2.25.1 Länge des Abstellgleises X n. r. n. r.

4.2.25.2 Längsneigung des Abstell-
gleises

X n. r. n. r.

4.2.25.3 Gleisbogenhalbmesser X n. r. n. r.
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ANHANG B2

Bewertung des Teilsystems Instandhaltung

B2.1. Anwendungsbereich

In diesem Anhang wird die Bewertung der Konformität desjenigen Teils des Teilsystems Instandhaltung beschrieben,
der ortsfeste Anlagen zur Wartung von Zügen behandelt.

B2.2. Merkmale

Die Merkmale des Teilsystems, die in den verschiedenen Entwurfs-, Errichtungs- und Betriebsphasen bewertet werden
müssen, sind in Tabelle B2 mit einem „X“ gekennzeichnet. Wenn keine Bewertung erforderlich ist, so ist dies in der
Tabelle durch „n. r.“ gekennzeichnet.

Tabelle B2

Bewertung des Teilsystems Instandhaltung durch den Mitgliedstaat

1 2 3

Zu bewertende Merkmale

Detaillierter Entwurf
und

Ausführungsplanung,
vor der Bauausführung

Nach Bauausführung,
vor der Inbetriebnahme Validierung im Vollbetrieb

4.2.26 Ortsfeste Anlagen zur Wartung
von Zügen

Anschlüsse für die Zugtoilet-
tenentleerung

X n. r. n. r.

Waschanlage — Reinigungshöhe X n. r. X

Waschanlage — Geschwindigkeit X n. r. n. r.

Wasserqualität X n. r. X

Sandqualität n. r. n. r. X

Kraftstoffqualität n. r. n. r. X
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ANHANG C

Bewertungsverfahren

Module für Interoperabilitätskomponenten

Modul A: Interne Fertigungskontrolle

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, durch das der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter, der den Verpflichtungen gemäß Punkt 2 nachkommt, sicherstellt und erklärt, dass die betreffende
Interoperabilitätskomponente die einschlägigen TSI-Anforderungen erfüllt.

2. Der Hersteller erstellt die in Punkt 3 beschriebenen technischen Unterlagen.

3. Anhand der technischen Unterlagen muss geprüft werden können, ob die Interoperabilitätskomponente die
Anforderungen der TSI erfüllt. Sie müssen in dem für die Beurteilung erforderlichen Maß Entwurf, Fertigung,
Instandhaltung und Funktionsweise der Interoperabilitätskomponente abdecken. Die technischen Unterlagen
müssen, soweit es für die Bewertung erforderlich ist, Folgendes enthalten:

— allgemeine Beschreibung der Interoperabilitätskomponente

— Informationen zur Konstruktion und Fertigung, z. B. Zeichnungen, schematische Darstellungen von Bauteilen,
Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.

— Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Entwürfe und Fertigungsangaben sowie zur
Instandhaltung und zum Betrieb der Interoperabilitätskomponente erforderlich sind

— die technischen Spezifikationen, einschließlich der europäischen Spezifikationen (1) mit einschlägigen
Bestimmungen, die ganz oder teilweise angewandt werden

— Beschreibung der zur Erfüllung der TSI gewählten Lösungen, falls die europäischen Spezifikationen nicht
vollständig angewandt wurden

— Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.

— Prüfberichte.

4. Der Hersteller ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit das Fertigungsverfahren die Konformität der
hergestellten Interoperabilitätskomponente mit den in Punkt 3 genannten technischen Unterlagen und den
einschlägigen TSI-Anforderungen gewährleistet.

5. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter stellt eine schriftliche Konformitätser-
klärung für die Interoperabilitätskomponente aus. Die Erklärung muss mindestens die in Richtlinie 96/48/EG
Anhang IV Nummer 3 sowie Artikel 13 Absatz 3 genannten Angaben enthalten. Die EG-Konformitätserklärung und
die betreffenden Begleitunterlagen müssen datiert und unterzeichnet sein.

Die Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

— Bezugnahme auf Richtlinien (Richtlinie 96/48/EG und andere Richtlinien, denen die Interoperabilitätskom-
ponente unterliegt)

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten (Firma und
vollständige Anschrift, im Fall des Bevollmächtigten auch Angabe des Herstellers oder des Fertigungsbetriebs)

— Beschreibung der Interoperabilitätskomponente (Marke, Typ usw.)

— Angabe des Verfahrens (Moduls), das zur Erklärung der Konformität angewandt wurde

— alle einschlägigen Beschreibungen der Interoperabilitätskomponente, insbesondere die Benutzungsbedingun-
gen
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— Bezugnahme auf diese und sonstige geltenden TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen
Spezifikationen

— Angabe des Unterzeichners, der für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten rechtsverbindlich handeln kann.

6. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter müssen bei den technischen Unterlagen
eine Kopie der EG-Konformitätserklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung der letzten
Interoperabilitätskomponente aufbewahren.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so fällt die Verpflichtung zur
Bereithaltung der technischen Unterlagen der Person zu, die die Interoperabilitätskomponente auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

7. Wenn die TSI neben der EG-Konformitätserklärung auch eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung für die
Interoperabilitätskomponente vorschreibt, muss diese Erklärung vom Hersteller gemäß den Bedingungen des
Moduls V ausgestellt und hinzugefügt werden.

Modul A1: Interne Entwurfskontrolle mit Prüfung der Produkte

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, durch das der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter, der den Verpflichtungen gemäß Punkt 2 nachkommt, sicherstellt und erklärt, dass die betreffende
Interoperabilitätskomponente die einschlägigen TSI-Anforderungen erfüllt.

2. Der Hersteller erstellt die in Punkt 3 beschriebenen technischen Unterlagen.

3. Anhand der technischen Unterlagen muss geprüft werden können, ob die Interoperabilitätskomponente die
Anforderungen der TSI erfüllt.

In den technischen Unterlagen muss weiterhin nachgewiesen sein, dass der Entwurf einer bereits vor dem
Inkrafttreten der TSI abgenommenen Interoperabilitätskomponente die Anforderungen der TSI erfüllt und dass die
Interoperabilitätskomponente in demselben Anwendungsbereich eingesetzt wird.

Sie müssen in dem für die Beurteilung erforderlichen Maß Entwurf, Fertigung, Instandhaltung und Funktionsweise
der Interoperabilitätskomponente abdecken. Die technischen Unterlagen müssen, soweit es für die Bewertung
erforderlich ist, Folgendes enthalten:

— allgemeine Beschreibung der Interoperabilitätskomponente und ihrer Anwendungsbedingungen

— Informationen zur Konstruktion und Fertigung, z. B. Zeichnungen, schematische Darstellungen von Bauteilen,
Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.

— Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Entwürfe und Fertigungsangaben sowie zur
Instandhaltung und zum Betrieb der Interoperabilitätskomponente erforderlich sind

— die technischen Spezifikationen, einschließlich der europäischen Spezifikationen (2) mit einschlägigen
Bestimmungen, die ganz oder teilweise angewandt werden

— Beschreibung der zur Erfüllung der TSI gewählten Lösungen, falls die europäischen Spezifikationen nicht
vollständig angewandt wurden

— Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.

— Prüfberichte.

4. Der Hersteller ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit das Fertigungsverfahren die Konformität der
hergestellten Interoperabilitätskomponente mit den in Punkt 3 genannten technischen Unterlagen und den
einschlägigen TSI-Anforderungen gewährleistet.

5. Die vom Hersteller gewählte benannte Stelle führt die geeigneten Untersuchungen und Tests durch, um die
hergestellten Interoperabilitätskomponenten auf ihre Konformität mit dem in den technischen Unterlagen gemäß
Punkt 3 beschriebenen Baumuster und den Anforderungen in der TSI zu prüfen. Der Hersteller kann eines der
nachfolgenden Verfahren wählen (3):
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5.1 Untersuchung und Erprobung jedes einzelnen Produkts

5.1.1 Jedes Produkt muss geeigneten Prüfungen auf Konformität mit dem in den technischen Unterlagen beschriebenen
Baumuster und den Anforderungen der einschlägigen TSI unterzogen werden. Ist in der TSI (bzw. in einer in der TSI
angegebenen europäischen Norm) keine diesbezügliche Prüfung vorgeschrieben, so sind die in den einschlägigen
europäischen Spezifikationen festgelegten oder gleichwertige Prüfungen durchzuführen.

5.1.2 Die benannte Stelle stellt für die zugelassenen Produkte eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die
vorgenommenen Prüfungen aus.

5.2 Statistische Kontrolle

5.2.1 Der Hersteller legt seine Produkte in einheitlichen Losen vor und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der
Herstellungsprozess die Einheitlichkeit aller produzierten Lose gewährleistet.

5.2.2 Alle Interoperabilitätskomponenten sind in einheitlichen Losen für die Prüfung bereitzuhalten. Jedem Los wird ein
beliebiges Probestück entnommen. Die Probestücke werden einzeln untersucht und dabei entsprechenden Prüfungen
unterzogen, um festzustellen, ob das Produkt mit dem in den technischen Unterlagen beschriebenen Baumuster
übereinstimmt und die einschlägigen Anforderungen der TSI erfüllt und um zu ermitteln, ob das Los angenommen
oder abgelehnt wird. Ist in der TSI (bzw. in einer in der TSI angegebenen europäischen Norm) keine diesbezügliche
Prüfung vorgeschrieben, so sind die in den einschlägigen europäischen Spezifikationen festgelegten oder
gleichwertige Prüfungen durchzuführen.

5.2.3 Bei der statistischen Kontrolle werden geeignete Verfahren (statistische Methode, Probenahmeplan etc.) angewendet,
die von den zu bewertenden Merkmalen nach Maßgabe der TSI abhängen.

5.2.4 Wird ein Los akzeptiert, so stellt die benannte Stelle eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die
vorgenommenen Prüfungen aus. Alle Interoperabilitätskomponenten aus dem Los mit Ausnahme derjenigen, bei
denen keine Übereinstimmung festgestellt wurde, dürfen in Verkehr gebracht werden.

5.2.5 Wird ein Los abgelehnt, so ergreift die benannte Stelle oder die zuständige Behörde geeignete Maßnahmen, um zu
verhindern, dass das Los in Verkehr gebracht wird. Bei gehäufter Ablehnung von Losen setzt die benannte Stelle die
statistische Kontrolle aus.

6. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter stellt eine EG-Konformitätserklärung für die
Interoperabilitätskomponente aus.

Die Erklärung muss mindestens die in Richtlinie 96/48/EG Anhang IV Nummer 3 sowie Artikel 13 Absatz 3
genannten Angaben enthalten. Die EG-Konformitätserklärung und die betreffenden Begleitunterlagen müssen datiert
und unterzeichnet sein.

Die Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

— Bezugnahme auf Richtlinien (Richtlinie 96/48/EG und andere Richtlinien, denen die Interoperabilitätskom-
ponente unterliegt)

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten (Firma und
vollständige Anschrift, im Fall des Bevollmächtigten auch Angabe des Herstellers oder des Fertigungsbetriebs)

— Beschreibung der Interoperabilitätskomponente (Marke, Typ usw.)

— Angabe des Verfahrens (Moduls), das zur Erklärung der Konformität angewandt wurde

— alle einschlägigen Beschreibungen der Interoperabilitätskomponente, insbesondere die Benutzungsbedingun-
gen

— Name und Anschrift der benannten Stelle(n), die an der Konformitätsprüfung beteiligt war(en), sowie Datum
der Prüfbescheinigungen mit Angabe der Gültigkeitsbedingungen und der Geltungsdauer

— Bezugnahme auf diese und sonstige relevante TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen
Spezifikationen

— Angabe des Unterzeichners, der für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten rechtsverbindlich handeln kann.
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Dabei ist auf die Konformitätsbescheinigung gemäß Punkt 5 Bezug zu nehmen. Der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätsbescheinigungen der benannten
Stelle vorlegen können.

7. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter müssen bei den technischen Unterlagen
eine Kopie der EG-Konformitätserklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung der letzten
Interoperabilitätskomponente aufbewahren.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so fällt die Verpflichtung zur
Bereithaltung der technischen Unterlagen der Person zu, die die Interoperabilitätskomponente auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

8. Wenn die TSI neben der EG-Konformitätserklärung auch eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung für die
Interoperabilitätskomponente vorschreibt, muss diese Erklärung vom Hersteller gemäß den Bedingungen des
Moduls V ausgestellt und hinzugefügt werden.

Modul B Baumusterprüfung

1. Dieses Modul beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem eine benannte Stelle prüft und bestätigt, dass ein für die
vorgesehene Produktion repräsentatives Muster den Vorschriften der einschlägigen TSI entspricht.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung ist vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten bei einer benannten Stelle einzureichen.

Der Antrag muss Folgendes enthalten:

— Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmächtigten eingereicht wird, auch
dessen Namen und Anschrift

— eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist

— die technischen Unterlagen gemäß Punkt 3.

Der Antragsteller stellt der benannten Stelle ein für die vorgesehene Produktion repräsentatives Muster (im
Folgenden als „Baumuster“ bezeichnet) zur Verfügung.

Ein Baumuster kann für mehrere Versionen der Interoperabilitätskomponente verwendet werden, sofern die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen nicht den Bestimmungen der TSI widersprechen. Die benannte
Stelle kann weitere Muster verlangen, wenn sie diese für die Durchführung des Prüfprogramms benötigt.

Wenn das Prüfverfahren keine Baumusterversuche vorschreibt und das Baumuster durch die technischen Unterlagen
gemäß Punkt 3 ausreichend definiert ist, verzichtet die benannte Stelle auf die Bereitstellung von Baumustern.

3. Anhand der technischen Unterlagen muss geprüft werden können, ob die Interoperabilitätskomponente die
Anforderungen der TSI erfüllt. Sie müssen in dem für die Beurteilung erforderlichen Maß Entwurf, Fertigung,
Instandhaltung und Funktionsweise der Interoperabilitätskomponente abdecken.

Die technischen Unterlagen müssen Folgendes enthalten:

— eine allgemeine Beschreibung des Baumusters

— Informationen zur Konstruktion und Fertigung, z. B. Zeichnungen, schematische Darstellungen von Bauteilen,
Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.

— Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Entwürfe und Fertigungsangaben sowie zur
Instandhaltung und zum Betrieb der Interoperabilitätskomponente erforderlich sind

— Bedingungen für die Integration der Interoperabilitätskomponente in ihre Systemumgebung (Unterbaugruppe,
Baugruppe, Teilsystem) und die erforderlichen Schnittstellenbedingungen

— Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen der Interoperabilitätskomponente (Betriebsdauer- oder Lauf-
leistungsbeschränkungen, Verschleißgrenzen usw.)

— die technischen Spezifikationen, einschließlich der europäischen Spezifikationen (4) mit einschlägigen
Bestimmungen, die ganz oder teilweise angewandt werden
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— Beschreibung der zur Erfüllung der TSI gewählten Lösungen, falls die europäischen Spezifikationen nicht
vollständig angewandt wurden

— Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.

— Prüfberichte.

4. Die benannte Stelle

4.1 prüft die technischen Unterlagen

4.2 stellt fest, ob das bzw. die für die Prüfungen erforderlichen Muster in Übereinstimmung mit den technischen
Unterlagen hergestellt wurde(n), und übernimmt bzw. bewirkt die Durchführung der Baumusterprüfungen nach den
Bestimmungen der TSI und/oder den einschlägigen europäischen Spezifikationen

4.3 überprüft, sofern die TSI eine Entwurfsprüfung vorschreibt, die Entwurfsmethoden, -werkzeuge und -ergebnisse
daraufhin, ob sie geeignet sind, am Ende des Entwurfsprozesses die an die Interoperabilitätskomponente gestellten
Konformitätsanforderungen zu erfüllen

4.4 überprüft, sofern die TSI eine Prüfung des Fertigungsverfahrens vorschreibt, das Fertigungsverfahren zur Herstellung
der Interoperabilitätskomponente daraufhin, inwieweit es zur Konformität der Interoperabilitätskomponente
beiträgt, und/oder überprüft die vom Hersteller am Ende des Entwurfsprozesses vorgenommenen Änderungen

4.5 stellt fest, welche Elemente nach den einschlägigen Bestimmungen der TSI oder den darin genannten europäischen
Spezifikationen entworfen wurden und welche nicht

4.6 führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen gemäß den Punkten 4.2, 4.3 und 4.4 durch
oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die einschlägigen europäischen Spezifikationen eingehalten wurden,
sofern sich der Hersteller für die Anwendung dieser Spezifikationen entschieden hat

4.7 führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen gemäß den Punkten 4.2, 4.3 und 4.4 durch
oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die gewählten Lösungen die Anforderungen der TSI erfüllen, sofern
die einschlägigen europäischen Spezifikationen nicht angewandt wurden

4.8 vereinbart mit dem Antragsteller den Ort, an dem die Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen durchgeführt
werden sollen.

5. Entspricht das Baumuster den Bestimmungen der TSI, so stellt die benannte Stelle dem Antragsteller eine
Baumusterprüfbescheinigung aus. Die Bescheinigung enthält Namen und Anschrift des Herstellers, Ergebnisse der
Prüfung, Bedingungen für ihre Gültigkeit und die für die Identifizierung des zugelassenen Baumusters erforderlichen
Angaben.

Die Bescheinigung ist für maximal fünf Jahre gültig.

Ein Verzeichnis der wichtigen technischen Unterlagen wird der Bescheinigung beigefügt und in einer Kopie von der
benannten Stelle aufbewahrt.

Lehnt die benannte Stelle es ab, dem Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten eine
EG-Baumusterprüfbescheinigung auszustellen, so muss sie dafür eine ausführliche Begründung geben.

Es ist ein Einspruchsverfahren vorzusehen.

6. Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, der die technischen Unterlagen zur EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung vorliegen, über alle an dem zugelassenen Produkt vorgenommenen Änderungen, die die Überein-
stimmung mit den Anforderungen der TSI oder den Bedingungen für die Benutzung des Produkts beeinträchtigen
können. In solchen Fällen erteilt die benannte Stelle, die die EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat, eine
zusätzliche Zulassung für die Interoperabilitätskomponente. Die benannte Stelle führt dabei nur die Prüfungen
durch, die für die Änderungen relevant und notwendig sind. Die zusätzliche Zulassung kann entweder als Ergänzung
zur ursprünglichen EG-Baumusterprüfbescheinigung oder durch Ausstellung einer neuen EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung unter Einzug der bisherigen Bescheinigung erteilt werden.

7. Wurden keine Änderungen gemäß Punkt 6 vorgenommen, so kann die Gültigkeit einer auslaufenden Bescheinigung
um einen weiteren Geltungszeitraum verlängert werden. Eine solche Verlängerung beantragt der Antragsteller durch
Vorlage einer schriftlichen Bestätigung, dass keinerlei derartige Änderungen vorgenommen wurden. Die benannte
Stelle verlängert daraufhin die Bescheinigung um den in Punkt 5 angegebenen Zeitraum, sofern keine
gegenteiligen Informationen vorliegen. Dieses Verfahren kann wiederholt werden.

8. Die benannten Stellen übermitteln einander die jeweiligen Informationen über ausgestellte, eingezogene oder
vorenthaltene Baumusterprüfbescheinigungen und Ergänzungen.
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9. Die anderen benannten Stellen erhalten auf Anfrage Kopien der ausgestellten Baumusterprüfbescheinigungen und/
oder ihrer Ergänzungen. Die den Bescheinigungen beigefügten Anlagen (siehe Punkt 5) sind für die übrigen
benannten Stellen verfügbar zu halten.

10. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter muss bei den technischen Unterlagen
Kopien der Baumusterprüfbescheinigungen und der Ergänzungen für einen Zeitraum von zehn Jahren nach
Herstellung der letzten Interoperabilitätskomponente aufbewahren. Sind weder der Hersteller noch sein
Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so obliegt diese Verpflichtung zur Aufbewahrung der technischen
Unterlagen demjenigen, der die Interoperabilitätskomponente auf dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

Modul D Qualitätssicherung der Produktion

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter, der den Verpflichtungen gemäß Punkt 2 nachkommt, sicherstellt und erklärt, dass die betreffende
Interoperabilitätskomponente dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster entspricht und
die Anforderungen der einschlägigen TSI erfüllt.

2. Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem, das die Herstellung, Endabnahme und Prüfung
des Produkts gemäß Punkt 3 umfasst und gemäß Punkt 4 überwacht wird.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1 Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems für
die betreffenden Interoperabilitätskomponenten.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:

— alle zweckdienlichen Angaben über die für die betreffenden Interoperabilitätskomponenten repräsentative
Produktkategorie

— die das Qualitätssicherungssystem betreffenden Unterlagen

— die technischen Unterlagen über das zugelassene Baumuster und eine Kopie der Baumusterprüfbescheinigung,
die nach Abschluss des Baumusterprüfverfahrens gemäß Modul B ausgestellt wird

— eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist.

3.2 Das Qualitätssicherungssystem muss gewährleisten, dass die betreffenden Interoperabilitätskomponenten dem in der
EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster entsprechen und die einschlägigen Anforderungen der
TSI erfüllen. Alle vom Hersteller berücksichtigten Aspekte, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemäß in Form schriftlicher Regeln, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
sollen eine einheitliche Auslegung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte
sicherstellen.

Insbesondere müssen folgende Punkte angemessen beschrieben werden:

— Qualitätsziele und organisatorischer Aufbau

— Zuständigkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug auf die Produktqualität

— angewandte Fertigungs-, Qualitätskontroll- und -sicherungsverfahren sowie sonstige systematische Maß-
nahmen

— vor, während und nach der Fertigung durchgeführte Untersuchungen, Prüfungen und Tests sowie deren
Häufigkeit

— Qualitätsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der
in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

— Mittel, mit denen die Verwirklichung der geforderten Produktqualität und das wirksame Funktionieren des
Qualitätssicherungssystems überwacht werden können.

3.3 Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, ob es die Anforderungen gemäß
Punkt 3.2 erfüllt. Sie geht von der Erfüllung dieser Anforderungen aus, wenn der Hersteller ein Qualitäts-
sicherungssystem für die Produktion, Produktendkontrolle und Prüfung der Produkte gemäß EN/ISO 9001 — 2000
betreibt, das die spezifischen Merkmale der Interoperabilitätskomponente berücksichtigt, auf die es angewendet wird.
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Betreibt der Hersteller ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so muss dies von der benannten Stelle bei ihrer
Bewertung berücksichtigt werden.

Das Audit muss für die Produktkategorie ausgelegt sein, die für die Interoperabilitätskomponente repräsentativ ist.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über Erfahrungen in der Bewertung der betreffenden
Produkttechnologie verfügen. Das Bewertungsverfahren umfasst auch einen Kontrollbesuch beim Hersteller.

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4 Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem verbundenen Verpflichtungen
zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass das System stets ordnungsgemäß und effizient betrieben wird.

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplanten Aktualisierungen desselben.

Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den Anforderungen gemäß Punkt 3.2 entspricht oder eine erneute Bewertung erforderlich ist.

Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

4. Überwachung des Qualitätssicherungssystems unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die sich aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem
ergebenden Verpflichtungen vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2 Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspektionszwecken Zutritt zu den Fertigungs-, Prüf- und
Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere

— Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem

— Qualitätsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der
in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3 Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitätssicherungs-
system aufrechterhält und anwendet, und übergibt ihm einen entsprechenden Prüfbericht.

Die Audits werden mindestens einmal jährlich durchgeführt.

Betreibt der Hersteller ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so ist dies von der benannten Stelle bei ihrer
Bewertung zu berücksichtigen.

4.4 Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche
kann sie erforderlichenfalls Prüfungen durchführen oder durchführen lassen, um das ordnungsgemäße Funktionieren
des Qualitätssicherungssystems zu kontrollieren. Sie übergibt dem Hersteller einen Bericht über den Besuch und im
Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.

5. Die benannten Stellen übermitteln einander die jeweiligen Informationen über ausgestellte, eingezogene oder
vorenthaltene Bescheinigungen der Qualitätssicherungssysteme.

Die anderen benannten Stellen erhalten auf Anforderung Kopien von den erteilten Zulassungen der Qualitäts-
sicherungssysteme.

6. Der Hersteller hält für mindestens zehn Jahre nach Herstellung des letzten Produkts folgende Unterlagen für die
nationalen Behörden zur Verfügung:

— die Unterlagen gemäß Punkt 3.1 zweiter Gedankenstrich

— die Aktualisierungen gemäß Punkt 3.4 Absatz 2

— die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäß dem jeweils letzten Absatz der Punkte 3.4, 4.3
und 4.4.
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7. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter stellt eine EG-Konformitätserklärung für die
Interoperabilitätskomponente aus.

Die Erklärung muss mindestens die in Richtlinie 96/48/EG Anhang IV Nummer 3 sowie Artikel 13 Absatz 3
genannten Angaben enthalten. Die EG-Konformitätserklärung und die betreffenden Begleitunterlagen müssen datiert
und unterzeichnet sein.

Die Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

— Bezugnahme auf Richtlinien (Richtlinie 96/48/EG und andere Richtlinien, denen die Interoperabilitätskom-
ponente unterliegt)

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten (Firma und
vollständige Anschrift, im Fall des Bevollmächtigten auch Angabe des Herstellers oder des Fertigungsbetriebs)

— Beschreibung der Interoperabilitätskomponente (Marke, Typ usw.)

— Angabe des Verfahrens (Moduls), das zur Erklärung der Konformität angewandt wurde

— alle einschlägigen Beschreibungen der Interoperabilitätskomponente, insbesondere die Benutzungsbedingun-
gen

— Name und Anschrift der benannten Stelle(n), die an der Konformitätsprüfung beteiligt war(en), sowie Datum
der Prüfbescheinigungen mit Angabe der Gültigkeitsbedingungen und der Geltungsdauer

— Bezugnahme auf diese und sonstige relevante TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen
Spezifikationen (5)

— Angabe des Unterzeichners, der für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten rechtsverbindlich handeln kann.

Dabei ist auf folgende Unterlagen Bezug zu nehmen:

— die Zulassung des Qualitätssicherungssystems gemäß Punkt 3

— die Baumusterprüfbescheinigung und ihre Ergänzungen.

8. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter müssen eine Kopie der EG-
Konformitätserklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung der letzten Interoperabilitätskompo-
nente aufbewahren.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so obliegt diese Verpflichtung
zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen demjenigen, der die Interoperabilitätskomponente auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

9. Wenn die TSI neben der EG-Konformitätserklärung auch eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung für die
Interoperabilitätskomponente vorschreibt, muss diese Erklärung vom Hersteller gemäß den Bedingungen des
Moduls V ausgestellt und hinzugefügt werden.

Modul F Prüfung der Produkte

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, durch das der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter gewährleistet und erklärt, dass die betreffenden Interoperabilitätskomponenten, die den
Bestimmungen gemäß Punkt 3 unterliegen, dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster
entsprechen und die einschlägigen Anforderungen der TSI erfüllen.

2. Der Hersteller ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess die Übereinstimmung der
Interoperabilitätskomponenten mit dem in der Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster und den
einschlägigen Anforderungen der TSI gewährleistet.
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3. Die benannte Stelle führt die erforderlichen Untersuchungen und Tests durch, um festzustellen, ob die
Interoperabilitätskomponente dem in der Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster entspricht und
die einschlägigen Anforderungen der TSI erfüllt. Der Hersteller hat die Wahl (6), entweder jede einzelne
Interoperabilitätskomponente gemäß Punkt 4 oder die Interoperabilitätskomponenten nach der statistischen
Methode gemäß Punkt 5 untersuchen und prüfen zu lassen.

4. Untersuchung und Prüfung jeder einzelnen Interoperabilitätskomponente

4. 1 Jedes Produkt ist individuell zu untersuchen und geeigneten Prüfungen zu unterziehen, um festzustellen, ob das
Produkt mit dem in der Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster übereinstimmt und die dafür
geltenden Anforderungen der TSI erfüllt. Ist in der TSI (bzw. in einer in der TSI angegebenen europäischen Norm)
keine diesbezügliche Prüfung vorgeschrieben, so sind die in den einschlägigen europäischen Spezifikationen (7)
festgelegten oder gleichwertige Prüfungen durchzuführen.

4. 2 Die benannte Stelle stellt für die zugelassenen Produkte eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die
vorgenommenen Prüfungen aus.

4. 3 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätsbescheinigungen der benannten
Stelle vorlegen können.

5. Statistische Kontrolle

5.1 Der Hersteller legt seine Interoperabilitätskomponenten in einheitlichen Losen vor und ergreift alle erforderlichen
Maßnahmen, damit der Herstellungsprozess die Einheitlichkeit aller produzierten Lose gewährleistet.

5.2 Alle Interoperabilitätskomponenten sind in einheitlichen Losen für die Prüfung bereitzuhalten. Jedem Los wird ein
beliebiges Probestück entnommen. Die Probestücke werden einzeln untersucht und dabei entsprechenden Prüfungen
unterzogen, um festzustellen, ob das Produkt mit dem in der Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster
übereinstimmt und die einschlägigen Anforderungen der TSI erfüllt und um zu ermitteln, ob das Los angenommen
oder abgelehnt wird. Ist in der TSI (bzw. in einer in der TSI angegebenen europäischen Norm) keine diesbezügliche
Prüfung vorgeschrieben, so sind die in den einschlägigen europäischen Spezifikationen festgelegten oder
gleichwertige Prüfungen durchzuführen.

5.3 Bei der statistischen Kontrolle werden geeignete Verfahren (statistische Methode, Probenahmeplan etc.) angewendet,
die von den zu bewertenden Merkmalen nach Maßgabe der TSI abhängen.

5.4 Wird ein Los akzeptiert, so stellt die benannte Stelle eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die
vorgenommenen Prüfungen aus. Alle Interoperabilitätskomponenten aus dem Los mit Ausnahme derjenigen, bei
denen keine Übereinstimmung festgestellt wurde, dürfen in Verkehr gebracht werden.

Wird ein Los abgelehnt, so ergreift die benannte Stelle oder die zuständige Behörde geeignete Maßnahmen, um zu
verhindern, dass das Los in Verkehr gebracht wird. Bei gehäufter Ablehnung von Losen setzt die benannte Stelle die
statistische Kontrolle aus.

5.5 Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätsbe-
scheinigungen der benannten Stelle vorlegen können.

6. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter stellt eine EG-Konformitätserklärung für die
Interoperabilitätskomponente aus.

Die Erklärung muss mindestens die in Richtlinie 96/48/EG Anhang IV Nummer 3 sowie Artikel 13 Absatz 3
genannten Angaben enthalten. Die EG-Konformitätserklärung und die betreffenden Begleitunterlagen müssen datiert
und unterzeichnet sein.

Die Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

— Bezugnahme auf Richtlinien (Richtlinie 96/48/EG und andere Richtlinien, denen die Interoperabilitätskom-
ponente unterliegt)

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten (Firma und
vollständige Anschrift, im Fall des Bevollmächtigten auch Angabe des Herstellers oder des Fertigungsbetriebs)

— Beschreibung der Interoperabilitätskomponente (Marke, Typ usw.)
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— Angabe des Verfahrens (Moduls), das zur Erklärung der Konformität angewandt wurde

— alle einschlägigen Beschreibungen der Interoperabilitätskomponente, insbesondere die Benutzungsbedingun-
gen

— Name und Anschrift der benannten Stelle(n), die an der Konformitätsprüfung beteiligt war(en), sowie Datum
der Prüfbescheinigungen mit Angabe der Gültigkeitsbedingungen und der Geltungsdauer

— Bezugnahme auf diese und sonstige relevante TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen
Spezifikationen

— Angabe des Unterzeichners, der für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten rechtsverbindlich handeln kann.

Dabei ist auf folgende Unterlagen Bezug zu nehmen:

— die Baumusterprüfbescheinigung und ihre Ergänzungen

— die Konformitätsbescheinigung gemäß Punkt 4 bzw. 5.

7. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter müssen eine Kopie der EG-
Konformitätserklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung der letzten Interoperabilitätskompo-
nente aufbewahren.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so obliegt diese Verpflichtung
zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen demjenigen, der die Interoperabilitätskomponente auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

8. Wenn die TSI neben der EG-Konformitätserklärung auch eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung für die
Interoperabilitätskomponente vorschreibt, muss diese Erklärung vom Hersteller gemäß den Bedingungen des
Moduls V ausgestellt und hinzugefügt werden.

Modul H1 Umfassende Qualitätssicherung

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, durch das der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter, der den Verpflichtungen gemäß Punkt 2 nachkommt, sicherstellt und erklärt, dass eine
Interoperabilitätskomponente die einschlägigen TSI-Anforderungen erfüllt.

2. Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem, das den Entwurf, die Herstellung, Endabnahme
und Prüfung des Produkts gemäß Punkt 3 umfasst und gemäß Punkt 4 überwacht wird.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems für
die betreffenden Interoperabilitätskomponenten.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:

— alle zweckdienlichen Angaben über die für die betreffende Interoperabilitätskomponente repräsentative
Produktkategorie

— die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem

— eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist.

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung der Interoperabilitätskomponente mit den einschlägigen
TSI-Anforderungen gewährleisten. Alle vom Hersteller berücksichtigten Aspekte, Anforderungen und Vorschriften
sind systematisch und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Regeln, Verfahren und Anweisungen zusammenzu-
stellen. Diese Unterlagen sollen sicherstellen, dass über die Qualitätsmaßnahmen und -verfahren wie Qualitäts-
sicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte ein einheitliches Verständnis herrscht.
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Insbesondere müssen folgende Punkte angemessen beschrieben werden:

— Qualitätsziele und organisatorischer Aufbau

— Zuständigkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug auf Entwurfs- und Produktqualität

— technische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen (8) und,
soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für die
Interoperabilitätskomponente geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll

— die Techniken, Prozesse und systematischen Maßnahmen zur Kontrolle und Überprüfung des Entwurfser-
gebnisses, die beim Entwurf der betreffenden Interoperabilitätskomponenten gemäß der jeweiligen
Produktkategorie angewandt werden

— angewandte Fertigungs-, Qualitätskontroll- und -sicherungsverfahren sowie sonstige systematische Maß-
nahmen

— vor, während und nach der Fertigung durchgeführte Untersuchungen, Prüfungen und Tests sowie deren
Häufigkeit

— Qualitätsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der
in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

— Mittel, mit denen die Verwirklichung der geforderten Entwurfs- und Produktqualität und das wirksame
Funktionieren des Qualitätssicherungssystems überwacht werden können.

Die Maßnahmen und Verfahren zur Qualitätssicherung müssen insbesondere die Bewertungsphasen abdecken, also
die Kontrollen des Entwurfs, des Fertigungsprozesses und der Baumusterprüfungen, die in der TSI für die
verschiedenen Eigenschaften und Leistungsmerkmale der Interoperabilitätskomponente gefordert werden.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, ob es die Anforderungen gemäß
Punkt 3.2 erfüllt. Sie geht von der Erfüllung dieser Anforderungen aus, wenn der Hersteller ein Qualitäts-
sicherungssystem für die Produktion, Produktendkontrolle und Prüfung der Produkte gemäß EN/ISO 9001 — 2000
betreibt, das die spezifischen Merkmale der Interoperabilitätskomponente berücksichtigt, auf die es angewendet wird.

Betreibt der Hersteller ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so ist dies von der benannten Stelle bei ihrer
Bewertung zu berücksichtigen.

Das Audit muss für die Produktkategorie ausgelegt sein, die für die Interoperabilitätskomponente repräsentativ ist.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über Erfahrungen in der Bewertung der betreffenden
Produkttechnologie verfügen. Das Bewertungsverfahren umfasst auch einen Kontrollbesuch beim Hersteller.

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem verbundenen Verpflichtungen
zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass das System stets ordnungsgemäß und effizient betrieben wird.

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplanten Aktualisierungen desselben.

Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den Anforderungen gemäß Punkt 3.2 entspricht oder eine erneute Bewertung erforderlich ist.

Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

4. Überwachung des Qualitätssicherungssystems unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die sich aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem
ergebenden Verpflichtungen vorschriftsmäßig erfüllt.
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4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspektionszwecken Zutritt zu den Konstruktions-, Fertigungs-, Prüf-
und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere

— Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem

— die im Rahmen der Qualitätssicherung für die Konstruktion vorgesehenen Qualitätsberichte, z. B. Ergebnisse
von Analysen, Berechnungen, Prüfungen u. a.

— die im Rahmen der Qualitätssicherung für die Fertigung vorgesehenen Qualitätsberichte, z. B. Inspektions- und
Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten
Mitarbeiter u. a.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitätssicherungs-
system aufrechterhält und anwendet, und übergibt ihm einen entsprechenden Prüfbericht. Betreibt der Hersteller ein
zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so ist dies von der benannten Stelle bei ihrer Bewertung zu berücksichtigen.

Die Audits werden mindestens einmal jährlich durchgeführt.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche
kann sie erforderlichenfalls Prüfungen durchführen oder durchführen lassen, um das ordnungsgemäße Funktionieren
des Qualitätssicherungssystems zu kontrollieren. Sie übergibt dem Hersteller einen Bericht über den Besuch und im
Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.

5. Der Hersteller hält für mindestens zehn Jahre nach Herstellung des letzten Produkts folgende Unterlagen für die
nationalen Behörden zur Verfügung:

— die Unterlagen gemäß Punkt 3.1 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich

— die Aktualisierungen gemäß Punkt 3.4 Absatz 2

— die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäß dem jeweils letzten Absatz der Punkte 3.4, 4.3
und 4.4.

6. Die benannten Stellen übermitteln einander die jeweiligen Informationen über ausgestellte, eingezogene oder
vorenthaltene Bescheinigungen der Qualitätssicherungssysteme.

Die anderen benannten Stellen erhalten auf Anforderung Kopien von den erteilten Zulassungen der Qualitäts-
sicherungssysteme.

7. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter stellt eine EG-Konformitätserklärung für die
Interoperabilitätskomponente aus.

Die Erklärung muss mindestens die in Richtlinie 96/48/EG Anhang IV Nummer 3 sowie Artikel 13 Absatz 3
genannten Angaben enthalten. Die EG-Konformitätserklärung und die betreffenden Begleitunterlagen müssen datiert
und unterzeichnet sein.

Die Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

— Bezugnahme auf Richtlinien (Richtlinie 96/48/EG und andere Richtlinien, denen die Interoperabilitätskom-
ponente unterliegt)

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten (Firma und
vollständige Anschrift, im Fall des Bevollmächtigten auch Angabe des Herstellers oder des Fertigungsbetriebs)

— Beschreibung der Interoperabilitätskomponente (Marke, Typ usw.)

— Angabe des Verfahrens (Moduls), das zur Erklärung der Konformität angewandt wurde

— alle einschlägigen Beschreibungen der Interoperabilitätskomponente, insbesondere die Benutzungsbedingun-
gen

— Name und Anschrift der benannten Stelle(n), die an der Konformitätsprüfung beteiligt war(en), sowie Datum
der Prüfbescheinigung mit Angabe der Gültigkeitsbedingungen und der Geltungsdauer
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— Bezugnahme auf diese und sonstige geltenden TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen
Spezifikationen

— Angabe des Unterzeichners, der für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten rechtsverbindlich handeln kann.

Dabei ist auf folgende Bescheinigung Bezug zu nehmen:

— die Zulassung des Qualitätssicherungssystems gemäß Punkt 3.

8. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter müssen eine Kopie der EG-
Konformitätserklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung der letzten Interoperabilitätskompo-
nente aufbewahren.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so obliegt diese Verpflichtung
zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen demjenigen, der die Interoperabilitätskomponente auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

9. Wenn die TSI neben der EG-Konformitätserklärung auch eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung für die
Interoperabilitätskomponente vorschreibt, muss diese Erklärung vom Hersteller gemäß den Bedingungen des
Moduls V ausgestellt und hinzugefügt werden.

Modul H2 Umfassende Qualitätssicherung mit Entwurfsprüfung

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem eine benannte Stelle den Entwurf einer Interoperabilitätskompo-
nente prüft und der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter, der den Verpflichtungen
gemäß Punkt 2 nachkommt, sicherstellt und erklärt, dass die betreffende Interoperabilitätskomponente die
einschlägigen TSI-Anforderungen erfüllt.

2. Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem, das den Entwurf, die Herstellung, Endabnahme
und Prüfung des Produkts gemäß Punkt 3 umfasst und gemäß Punkt 4 überwacht wird.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems für
die betreffenden Interoperabilitätskomponenten.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:

— alle zweckdienlichen Angaben über die für die betreffende Interoperabilitätskomponente repräsentative
Produktkategorie

— die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem

— eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist.

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung der Interoperabilitätskomponente mit den einschlägigen
TSI-Anforderungen gewährleisten. Alle vom Hersteller berücksichtigten Aspekte, Anforderungen und Vorschriften
sind systematisch und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Regeln, Verfahren und Anweisungen zusammenzu-
stellen. Diese Unterlagen sollen sicherstellen, dass über die Qualitätsmaßnahmen und -verfahren wie Qualitäts-
sicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte ein einheitliches Verständnis herrscht.

Insbesondere müssen folgende Punkte angemessen beschrieben werden:

— Qualitätsziele und organisatorischer Aufbau

— Zuständigkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug auf Entwurfs- und Produktqualität

— technische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen (9) und,
soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für die
Interoperabilitätskomponente geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll
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— die Techniken, Prozesse und systematischen Maßnahmen zur Kontrolle und Überprüfung des Entwurfser-
gebnisses, die beim Entwurf der betreffenden Interoperabilitätskomponenten gemäß der jeweiligen
Produktkategorie angewandt werden

— angewandte Fertigungs-, Qualitätskontroll- und -sicherungsverfahren sowie sonstige systematische Maß-
nahmen

— vor, während und nach der Fertigung durchgeführte Untersuchungen, Prüfungen und Tests sowie deren
Häufigkeit

— Qualitätsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der
in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

— Mittel, mit denen die Verwirklichung der geforderten Entwurfs- und Produktqualität und das wirksame
Funktionieren des Qualitätssicherungssystems überwacht werden können.

Die Maßnahmen und Verfahren zur Qualitätssicherung müssen insbesondere die Bewertungsphasen abdecken, also
die Kontrollen des Entwurfs, des Fertigungsprozesses und der Baumusterprüfungen, die in der TSI für die
verschiedenen Eigenschaften und Leistungsmerkmale der Interoperabilitätskomponente gefordert werden.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, ob es die Anforderungen gemäß
Punkt 3.2 erfüllt. Sie geht von der Erfüllung dieser Anforderungen aus, wenn der Hersteller ein Qualitäts-
sicherungssystem für den Entwurf, die Produktion sowie die Endkontrolle und Prüfung der Produkte gemäß EN/
ISO 9001 — 2000 betreibt, das die spezifischen Merkmale der Interoperabilitätskomponente berücksichtigt, auf die
es angewendet wird.

Betreibt der Hersteller ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so ist dies von der benannten Stelle bei ihrer
Bewertung zu berücksichtigen.

Das Audit muss für die Produktkategorie ausgelegt sein, die für die Interoperabilitätskomponente repräsentativ ist.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über Erfahrungen in der Bewertung der betreffenden
Produkttechnologie verfügen. Das Bewertungsverfahren umfasst auch einen Kontrollbesuch beim Hersteller.

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem verbundenen Verpflichtungen
zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass das System stets ordnungsgemäß und effizient betrieben wird.

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplanten Aktualisierungen desselben.

Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den Anforderungen gemäß Punkt 3.2 entspricht oder eine erneute Bewertung erforderlich ist.

Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

4. Überwachung des Qualitätssicherungssystems unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die sich aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem
ergebenden Verpflichtungen vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspektionszwecken Zutritt zu den Konstruktions-, Fertigungs-, Prüf-
und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören

— Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem

— die im Rahmen der Qualitätssicherung für die Konstruktion vorgesehenen Qualitätsberichte, z. B. Ergebnisse
von Analysen, Berechnungen, Prüfungen u. a.

— die im Rahmen der Qualitätssicherung für die Fertigung vorgesehenen Qualitätsberichte, z. B. Inspektions- und
Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten
Mitarbeiter u. a.
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4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitätssicherungs-
system aufrechterhält und anwendet, und übergibt ihm einen entsprechenden Prüfbericht. Betreibt der Hersteller ein
zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so ist dies von der benannten Stelle bei ihrer Bewertung zu berücksichtigen.

Die Audits werden mindestens einmal jährlich durchgeführt.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche
kann sie erforderlichenfalls Prüfungen durchführen oder durchführen lassen, um das ordnungsgemäße Funktionieren
des Qualitätssicherungssystems zu kontrollieren. Sie übergibt dem Hersteller einen Bericht über den Besuch und im
Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.

5. Der Hersteller hält für mindestens zehn Jahre nach Herstellung des letzten Produkts folgende Unterlagen für die
nationalen Behörden zur Verfügung:

— die Unterlagen gemäß Punkt 3.1 Unterabsatz 2 zweiter Gedankenstrich

— die Aktualisierungen gemäß Punkt 3.4 Absatz 2

— die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäß dem jeweils letzten Absatz der Punkte 3.4, 4.3
und 4.4.

6. Entwurfsprüfung

6.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner Wahl die Prüfung des Entwurfs der Interoperabilitäts-
komponente.

6.2. Der Antrag muss den Entwurf, die Herstellung, Instandhaltung und Funktionsweise der Interoperabilitätskompo-
nente verständlich machen und eine Bewertung der Konformität mit der TSI ermöglichen.

Er muss Folgendes enthalten:

— eine allgemeine Beschreibung des Baumusters

— die ganz oder teilweise angewandten technischen Spezifikationen, einschließlich europäischer Spezifikationen,
unter Angabe relevanter Bestimmungen

— die erforderlichen Nachweise für ihre Eignung, insbesondere wenn die europäischen Spezifikationen und
einschlägigen Vorschriften nicht vollständig angewandt wurden,

— das Prüfprogramm

— Bedingungen für die Integration der Interoperabilitätskomponente in ihre Systemumgebung (Unterbaugruppe,
Baugruppe, Teilsystem) und die erforderlichen Schnittstellenbedingungen

— Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen der Interoperabilitätskomponente (Betriebsdauer- oder Lauf-
leistungsbeschränkungen, Verschleißgrenzen usw.)

— eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist.

6. 3 Der Antragsteller legt die Ergebnisse der Prüfungen (10) vor, gegebenenfalls auch der Baumusterprüfungen, die
durch sein Labor bzw. in dessen Auftrag durchgeführt wurden.

6.4. Die benannte Stelle prüft den Antrag und bewertet die Prüfergebnisse. Entspricht der Entwurf den Bestimmungen
der TSI, so stellt die benannte Stelle dem Antragsteller eine EG-Entwurfsprüfbescheinigung aus. Die Bescheinigung
enthält die Ergebnisse der Prüfung, die Bedingungen für ihre Gültigkeit, die zur Identifizierung des zugelassenen
Entwurfs erforderlichen Angaben und gegebenenfalls eine Beschreibung der Funktionsweise des Produkts.

Die Geltungsdauer beträgt maximal fünf Jahre.

6.5. Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, die die EG-Entwurfsprüfbescheinigung ausgestellt hat, über alle an
dem zugelassenen Entwurf vorgenommenen Änderungen, die die Erfüllung der TSI-Anforderungen oder der
Bedingungen für die Benutzung der Interoperabilitätskomponente beeinträchtigen können. In solchen Fällen erteilt
die benannte Stelle, die die EG-Entwurfsprüfbescheinigung ausgestellt hat, eine zusätzliche Zulassung für die
Interoperabilitätskomponente. Die benannte Stelle führt dabei nur die Prüfungen durch, die für die Änderungen
relevant und notwendig sind. Die zusätzliche Genehmigung wird als Ergänzung zur ursprünglichen EG-
Entwurfsprüfbescheinigung erteilt.
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6.6. Wurden keine Änderungen gemäß Punkt 6.4 vorgenommen, so kann die Gültigkeit einer auslaufenden
Bescheinigung um einen weiteren Geltungszeitraum verlängert werden. Eine solche Verlängerung beantragt der
Antragsteller durch Vorlage einer schriftlichen Bestätigung, dass keinerlei derartige Änderungen vorgenommen
wurden. Die benannte Stelle verlängert daraufhin die Bescheinigung um den in Punkt 6.4 angegebenen Zeitraum,
sofern keine gegenteiligen Informationen vorliegen. Dieses Verfahren kann wiederholt werden.

7. Die benannten Stellen übermitteln einander die jeweiligen Informationen über ausgestellte, eingezogene oder
vorenthaltene Bescheinigungen der Qualitätssicherungssysteme und EG-Entwurfsprüfbescheinigungen.

Die anderen benannten Stellen erhalten auf Anforderung Kopien

— der erteilten Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme und weiterer Zulassungen

— der ausgestellten EG-Entwurfsprüfbescheinigungen und ihrer Ergänzungen.

8. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter stellt eine EG-Konformitätserklärung für die
Interoperabilitätskomponente aus.

Die Erklärung muss mindestens die in Richtlinie 96/48/EG Anhang IV Nummer 3 sowie Artikel 13 Absatz 3
genannten Angaben enthalten. Die EG-Konformitätserklärung und die betreffenden Begleitunterlagen müssen datiert
und unterzeichnet sein.

Die Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

— Bezugnahme auf Richtlinien (Richtlinie 96/48/EG und andere Richtlinien, denen die Interoperabilitätskom-
ponente unterliegt)

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten (Firma und
vollständige Anschrift, im Fall des Bevollmächtigten auch Angabe des Herstellers oder des Fertigungsbetriebs)

— Beschreibung der Interoperabilitätskomponente (Marke, Typ usw.)

— Angabe des Verfahrens (Moduls), das zur Erklärung der Konformität angewandt wurde

— alle einschlägigen Beschreibungen der Interoperabilitätskomponente, insbesondere die Benutzungsbedingun-
gen

— Name und Anschrift der benannten Stelle(n), die an der Konformitätsprüfung beteiligt war(en), sowie Datum
der Prüfbescheinigungen mit Angabe der Gültigkeitsbedingungen und der Geltungsdauer

— Bezugnahme auf diese und sonstige geltenden TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen
Spezifikationen

— Angabe des Unterzeichners, der für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten rechtsverbindlich handeln kann.

Dabei ist auf folgende Unterlagen Bezug zu nehmen:

— die Zulassungs- und Überwachungsberichte für das Qualitätssicherungssystem gemäß den Punkten 3 und 4

— die EG-Entwurfsprüfbescheinigung und ihre Ergänzungen.

9. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter müssen eine Kopie der EG-
Konformitätserklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung der letzten Interoperabilitätskompo-
nente aufbewahren.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so obliegt diese Verpflichtung
zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen demjenigen, der die Interoperabilitätskomponente auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

10. Wenn die TSI neben der EG-Konformitätserklärung auch eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung für die
Interoperabilitätskomponente vorschreibt, muss diese Erklärung vom Hersteller gemäß den Bedingungen des
Moduls V ausgestellt und hinzugefügt werden.
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Modul V Baumustervalidierung durch Betriebserprobung (Gebrauchstauglichkeit)

1. Dieses Modul beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem eine benannte Stelle aufgrund einer Baumustervalidierung
durch Betriebserprobung prüft und bestätigt, dass ein für die vorgesehene Produktion repräsentatives Muster die
Gebrauchstauglichkeitsanforderungen der einschlägigen TSI erfüllt (11).

2. Die Baumustervalidierung durch Betriebserprobung ist vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten bei einer benannten Stelle seiner Wahl zu beantragen.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:

— Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmächtigten eingereicht wird, auch
dessen Namen und Anschrift

— eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist

— die in Punkt 3 beschriebenen technischen Unterlagen

— das in Punkt 4 beschriebene Programm zur Baumustervalidierung durch Betriebserprobung

— Name und Anschrift des/der Unternehmen(s) (Infrastrukturbetreiber und/oder Eisenbahnunternehmen), mit
dem/denen der Antragsteller eine Mitwirkung an der Gebrauchstauglichkeitsbewertung durch Betriebser-
probung vereinbart hat, und zwar

— durch Einsatz der Interoperabilitätskomponente unter Betriebsbedingungen

— durch Überwachung des Betriebsverhaltens

— durch Erstellung eines Berichts über die Betriebserprobung;

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Interoperabilitätskomponente während der für die
Betriebserprobung geforderten Einsatzdauer bzw. Laufleistung instand hält

— eine EG-Konformitätserklärung für die Interoperabilitätskomponente und

— eine EG-Baumusterprüfbescheinigung (wenn die TSI das Modul B vorschreibt)

— eine EG-Entwurfsprüfbescheinigung (wenn die TSI das Modul H2 vorschreibt).

Der Antragsteller stellt dem Unternehmen, das die Interoperabilitätskomponente im Betrieb einsetzt, ein (oder eine
ausreichende Anzahl) für die vorgesehene Produktion repräsentatives Muster (im Folgenden als „Baumuster“
bezeichnet) zur Verfügung. Ein Baumuster kann für mehrere Versionen der Interoperabilitätskomponente verwendet
werden, sofern die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen in den oben genannten EG-Konformitätser-
klärungen und Bescheinigungen berücksichtigt sind.

Die benannte Stelle kann weitere Muster verlangen, wenn sie diese für die Validierung durch Betriebserprobung
benötigt.

3. Anhand der technischen Unterlagen muss bewertet werden können, ob das Produkt die Anforderungen der TSI
erfüllt. Sie müssen den Betrieb sowie in dem für die Bewertung erforderlichen Maß auch Entwurf, Fertigung und
Instandhaltung der Interoperabilitätskomponente abdecken.

Die technischen Unterlagen müssen Folgendes enthalten:

— eine allgemeine Beschreibung des Baumusters

— die technischen Spezifikationen, anhand deren die Leistung und das Betriebsverhalten der Interoperabili-
tätskomponente bewertet werden (einschlägige TSI und/oder europäische Spezifikationen mit relevanten
Bestimmungen)

— Bedingungen für die Integration der Interoperabilitätskomponente in ihre Systemumgebung (Unterbaugruppe,
Baugruppe, Teilsystem) und die erforderlichen Schnittstellenbedingungen
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— Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen der Interoperabilitätskomponente (Betriebsdauer- oder Lauf-
leistungsbeschränkungen, Verschleißgrenzen usw.)

— Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Entwürfe und Fertigungsangaben sowie zum
Betrieb der Interoperabilitätskomponente erforderlich sind

und, soweit dies für die Bewertung erforderlich ist,

— Entwurfs- und Fertigungszeichnungen

— Ergebnisse von Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.

— Prüfberichte.

Sind laut TSI noch weitere Angaben gefordert, so sind diese hinzuzufügen.

Ein Verzeichnis der in den technischen Unterlagen genannten, ganz oder teilweise angewandten europäischen
Spezifikationen ist als Anlage beizufügen.

4. In dem Programm zur Validierung durch Betriebserprobung muss Folgendes spezifiziert sein:

— von der betreffenden Interoperabilitätskomponente geforderte Leistungswerte bzw. gefordertes Betriebsver-
halten

— Einbauvorgaben

— Dauer des Programms (Einsatzdauer oder Laufleistung)

— vorgesehene(s) Betriebsbedingungen/Betriebsprogramm

— Instandhaltungsprogramm

— gegebenenfalls durchzuführende Betriebsversuche

— Losgröße der Muster, wenn es sich um mehrere handelt

— Inspektionsprogramm (Art, Anzahl und Häufigkeit der Inspektionen, Unterlagen)

— Kriterien für zulässige Ausfälle und ihre Auswirkung auf das Programm

— Informationen, die der Bericht des Unternehmens, das die Interoperabilitätskomponente im Betrieb einsetzt
(siehe Punkt 2), enthalten muss.

5. Die benannte Stelle

5.1. prüft die technischen Unterlagen und das Programm zur Validierung durch Betriebserprobung

5.2. prüft, ob das Baumuster repräsentativ ist und gemäß den technischen Unterlagen hergestellt wurde

5.3. prüft, ob das Programm zur Validierung durch Betriebserprobung geeignet ist, um die von der Inter-
operabilitätskomponente geforderten Leistungswerte bzw. das geforderte Betriebsverhalten zu bewerten

5.4. vereinbart mit dem Antragsteller das Programm und den Ort, an dem die Untersuchungen und erforderlichen
Prüfungen durchgeführt werden sollen, sowie die ausführende Stelle (benannte Stelle oder eine andere kompetente
Prüfstelle)

5.5. überwacht und kontrolliert den Betriebsverlauf, die Funktionsweise und Instandhaltung der Interoperabilitätskom-
ponente

5.6. wertet den Bericht des Unternehmens (Infrastrukturbetreiber oder Eisenbahnunternehmen) aus, das die
Interoperabilitätskomponente im Betrieb einsetzt, sowie alle sonstigen Dokumente und Informationen, die während
des Verfahrens erstellt werden (Prüfberichte, Instandhaltungsprotokolle usw.)

5.7. beurteilt, ob das Betriebsverhalten den Anforderungen der TSI entspricht.
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6. Entspricht das Baumuster den Bestimmungen der TSI, so stellt die benannte Stelle dem Antragsteller eine EG-
Gebrauchstauglichkeitsbescheinigung aus. Die Bescheinigung enthält Namen und Anschrift des Herstellers,
Ergebnisse der Validierung, Bedingungen für ihre Gültigkeit und die für die Identifizierung des zugelassenen
Baumusters erforderlichen Angaben.

Die Bescheinigung ist für maximal fünf Jahre gültig.

Ein Verzeichnis der wichtigen technischen Unterlagen wird der Bescheinigung beigefügt und in einer Kopie von der
benannten Stelle aufbewahrt.

Wird dem Antragsteller eine Gebrauchstauglichkeitsbescheinigung vorenthalten, so legt die benannte Stelle eine
ausführliche Begründung für die Ablehnung vor.

Es ist ein Einspruchsverfahren vorzusehen.

7. Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, der die technischen Unterlagen zur Gebrauchstauglichkeitsbe-
scheinigung vorliegen, über alle Änderungen an dem zugelassenen Produkt, die einer neuen Zulassung bedürfen,
soweit diese Änderungen die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder die Bedingungen für die Benutzung des
Produkts beeinflussen können. Die benannte Stelle führt dabei nur die Prüfungen durch, die für die Änderungen
relevant und notwendig sind. Die zusätzliche Genehmigung kann entweder als Ergänzung zur ursprünglichen
Gebrauchstauglichkeitsbescheinigung oder durch Ausstellung einer neuen Gebrauchstauglichkeitsbescheinigung
unter Einzug der bisherigen Bescheinigung erteilt werden.

8. Wurden keine Änderungen gemäß Punkt 7 vorgenommen, so kann die Gültigkeit einer auslaufenden Bescheinigung
um einen weiteren Geltungszeitraum verlängert werden. Eine solche Verlängerung beantragt der Antragsteller durch
Vorlage einer schriftlichen Bestätigung, dass keinerlei derartige Änderungen vorgenommen wurden. Die benannte
Stelle verlängert daraufhin die Bescheinigung um den in Punkt 6 angegebenen Zeitraum, sofern keine
gegenteiligen Informationen vorliegen. Dieses Verfahren kann wiederholt werden.

9. Die benannten Stellen übermitteln einander die jeweiligen Informationen über ausgestellte, eingezogene oder
vorenthaltene Gebrauchstauglichkeitsbescheinigungen.

10. Die anderen benannten Stellen erhalten auf Anforderung Kopien der ausgestellten Gebrauchstauglichkeitsbe-
scheinigungen und/oder ihrer Ergänzungen. Die den Bescheinigungen beigefügten Anlagen sind für die übrigen
benannten Stellen zur Verfügung zu halten.

11. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter stellt eine EG-Gebrauchstauglichkeitser-
klärung für die Interoperabilitätskomponente aus.

Die Erklärung muss mindestens die in Richtlinie 96/48/EG Anhang IV Nummer 3 sowie Artikel 13 Absatz 3
genannten Angaben enthalten. Die EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung und ihre Anlagen müssen datiert und
unterzeichnet sein.

Die Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

— Bezugnahme auf Richtlinien (Richtlinie 96/48/EG)

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten (Firma und
vollständige Anschrift, im Fall des Bevollmächtigten auch Angabe des Herstellers oder des Fertigungsbetriebs)

— Beschreibung der Interoperabilitätskomponente (Marke, Typ usw.)

— alle einschlägigen Beschreibungen der Interoperabilitätskomponente, insbesondere die Benutzungsbedingun-
gen

— Name und Anschrift der benannten Stelle(n), die an der Gebrauchstauglichkeitsbewertung beteiligt war(en),
sowie Datum der Gebrauchstauglichkeitsbescheinigung mit Angabe der Gültigkeitsbedingungen und der
Geltungsdauer

— Bezugnahme auf diese und sonstige geltenden TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen
Spezifikationen

— Angabe des Unterzeichners, der für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten rechtsverbindlich handeln kann.
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12. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter müssen eine Kopie der EG-
Gebrauchstauglichkeitserklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung der letzten Inter-
operabilitätskomponente aufbewahren.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so obliegt diese Verpflichtung
zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen demjenigen, der die Interoperabilitätskomponente auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt.

Module für die EG-Prüfung von Teilsystemen

Modul SH2 Umfassendes Qualitätssicherungssystem mit Entwurfsprüfung

1. Dieses Modul beschreibt das EG-Prüfverfahren, bei dem eine benannte Stelle auf Verlangen eines Auftraggebers oder
seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten prüft und bestätigt, dass das Infrastruktur-Teilsystem

— mit dieser TSI und anderen geltenden TSI übereinstimmt, womit nachgewiesen ist, dass die grundlegenden
Anforderungen (12) der Richtlinie 96/48/EG erfüllt sind,

— mit den übrigen, nach dem Vertrag geltenden Vorschriften übereinstimmt

und in Betrieb genommen werden kann.

2. Die benannte Stelle führt das Verfahren, einschließlich Entwurfsprüfung des Teilsystems, unter der Bedingung durch,
dass der Auftraggeber (13) und der beteiligte Hauptauftragnehmer die Verpflichtungen gemäß Punkt 3 erfüllen.

Unter „Hauptauftragnehmer“ sind Firmen zu verstehen, deren Tätigkeiten dazu beitragen, die grundlegenden
Anforderungen der TSI zu erfüllen. Dies betrifft

— das für das gesamte Teilsystemprojekt (einschließlich der Integration des Teilsystems) verantwortliche
Unternehmen

— andere Unternehmen, die nur partiell an dem Teilsystemprojekt beteiligt sind (z. B. Entwurf, Montage oder
Einbau des Teilsystems).

Der Begriff bezieht sich nicht auf produzierende Unterauftragnehmer, die Bauteile und Interoperabilitätskomponen-
ten liefern.

3. Für das dem EG-Prüfverfahren zu unterziehende Teilsystem müssen der Auftraggeber oder gegebenenfalls dessen
Hauptauftragnehmer ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für Entwurf, Fertigung, Produktendkontrolle und
Prüfung gemäß Punkt 5 betreiben, das einer Überwachung gemäß Punkt 6 unterliegt.

Ist ein Hauptauftragnehmer für das gesamte Teilsystemprojekt verantwortlich (insbesondere für die Integration des
Teilsystems), so muss er in jedem Fall ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für Entwurf, Fertigung,
Produktendkontrolle und Prüfung betreiben, das einer Überwachung gemäß Punkt 6 unterliegt.

Ist der Auftraggeber selbst für das gesamte Teilsystemprojekt verantwortlich (insbesondere für die Integration des
Teilsystems) bzw. direkt am Entwurf und/oder an der Produktion (einschließlich Montage und Einbau) beteiligt, so
muss er für diese Tätigkeiten ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem betreiben, das der Überwachung gemäß
Punkt 6 unterliegt.

Antragsteller, die nur an der Montage und am Einbau beteiligt sind, müssen nur ein Qualitätssicherungssystem für
Fertigung, Produktendkontrolle und Prüfung des Produkts unterhalten.

4. EG-Prüfverfahren

4.1 Der Auftraggeber stellt bei einer benannten Stelle seiner Wahl einen Antrag auf EG-Prüfung des Teilsystems (durch
das Verfahren „umfassendes Qualitätsmanagement mit Entwurfsprüfung“), wozu auch die Koordinierung der
Überwachung der Qualitätssicherungssysteme gemäß den Punkten 5.4 und 6.6 zählt. Der Auftraggeber muss die
beteiligten Hersteller über seine Wahl und die Antragstellung unterrichten.
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4.2 Der Antrag muss Entwurf, Herstellung, Montage, Einbau, Instandhaltung und Betrieb des Teilsystems verständlich
machen und eine Bewertung der Konformität mit der TSI ermöglichen.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:

— Name und Anschrift des Auftraggebers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten

— die technischen Unterlagen mit

— einer allgemeinen Beschreibung von Teilsystem, Gesamtkonzeption und Aufbau

— den angewandten technischen Entwurfsspezifikationen, einschließlich der europäischen Spezifikatio-
nen (14)

— den erforderlichen Nachweisen für die Anwendung obiger Spezifikationen, insbesondere wenn die
europäischen Spezifikationen und einschlägigen Vorschriften nicht vollständig angewandt wurden

— dem Prüfprogramm

— dem Infrastruktur(teilsystem)register, einschließlich aller in der TSI vorgeschriebenen Angaben

— den technischen Unterlagen über die Herstellung und Montage des Teilsystems

— einer Liste der in das Teilsystem einzubauenden Interoperabilitätskomponenten

— Abschriften der für die Komponenten zu erstellenden EG-Konformitätserklärungen bzw. -Gebrauchs-
tauglichkeitserklärungen sowie allen notwendigen Elementen gemäß Anhang VI der Richtlinien

— Konformitätsnachweisen zum Beleg der Einhaltung aus dem Vertrag abgeleiteter Vorschriften
(einschließlich Bescheinigungen)

— einem Verzeichnis der an Entwurf, Herstellung, Montage und Installation des Teilsystems beteiligten
Hersteller

— Bedingungen für den Gebrauch des Teilsystems (Betriebsdauer- oder Laufleistungsbeschränkungen,
Verschleißgrenzen, usw.)

— Instandhaltungsbedingungen und technischen Unterlagen über die Instandhaltung des Teilsystems

— allen technischen Anforderungen, die bei der Herstellung und Instandhaltung bzw. dem Betrieb des
Teilsystems zu berücksichtigen sind

— einer Erklärung, wie die unter Punkt 5.2 genannten Phasen durch Qualitätssicherungssysteme des
Hauptauftragnehmers und/oder gegebenenfalls des Auftraggebers erfasst werden, und dem Nachweis für
die Wirksamkeit dieser Systeme

— Angabe der für die Zulassung und Überwachung dieser Qualitätssicherungssysteme verantwortlichen
benannten Stelle(n).

4. 3 Der Auftraggeber legt die Ergebnisse der Untersuchungen, Prüfungen und Tests (15) vor, gegebenenfalls auch der
Baumusterprüfungen, die durch sein Labor bzw. in dessen Auftrag durchgeführt wurden.

4. 4 Die benannte Stelle prüft den Antrag auf Entwurfsprüfung und bewertet die Prüfergebnisse. Entspricht der Entwurf
den Bestimmungen der Richtlinie und der betreffenden TSI, so händigt die benannte Stelle dem Antragsteller eine
Entwurfsprüfbescheinigung aus. Die Bescheinigung enthält die Ergebnisse der Entwurfsprüfung, Bedingungen für
ihre Gültigkeit, die zur Identifizierung des geprüften Entwurfs erforderlichen Angaben und gegebenenfalls eine
Beschreibung der Funktionsweise des Teilsystems.

Wird dem Auftraggeber eine Entwurfsprüfbescheinigung vorenthalten, so legt die benannte Stelle eine ausführliche
Begründung für die Ablehnung vor.

Es ist ein Einspruchsverfahren vorzusehen.
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4. 5 Während der Produktionsphase unterrichtet der Antragsteller die benannte Stelle, der die technischen Unterlagen zur
Entwurfsprüfbescheinigung vorliegen, über alle Änderungen, die die Übereinstimmung mit den Anforderungen der
TSI oder den vorgeschriebenen Bedingungen für die Benutzung des Teilsystems beeinträchtigen können. Das
Teilsystem bedarf in solchen Fällen einer zusätzlichen Zulassung. In diesem Fall führt die benannte Stelle nur die
Prüfungen durch, die für die Änderungen relevant und notwendig sind. Diese zusätzliche Zulassung kann entweder
als Ergänzung zur ursprünglichen Entwurfsprüfbescheinigung oder durch Ausstellung einer neuen Bescheinigung
nach Einziehung der alten Bescheinigung erteilt werden.

5. Qualitätssicherungssystem

5.1 Der beteiligte Auftraggeber und gegebenenfalls der Hauptauftragnehmer beantragen bei einer benannten Stelle ihrer
Wahl die Bewertung ihrer Qualitätssicherungssysteme.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:

— alle einschlägigen Angaben über das vorgesehene Teilsystem

— Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem.

Unternehmen, die nur an einem Teil des Teilsystemprojekts beteiligt sind, müssen nur die Informationen für diesen
spezifischen Teil vorlegen.

5.2 Bei dem für das gesamte Teilsystemprojekt verantwortlichen Auftraggeber oder Hauptauftragnehmer muss das
Qualitätssicherungssystem gewährleisten, dass das Teilsystem insgesamt den Anforderungen in der TSI entspricht.

Das Qualitätssicherungssystem anderer Auftragnehmer muss gewährleisten, dass der von ihnen erbrachte Beitrag zu
dem Teilsystem die Anforderungen der TSI erfüllt.

Alle vom Antragsteller berücksichtigten Aspekte, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemäß in Form schriftlicher Regeln, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
sollen sicherstellen, dass über die Qualitätsmaßnahmen und -verfahren wie Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -
handbücher und -berichte ein einheitliches Verständnis herrscht.

Insbesondere sind die nachstehenden Punkte angemessen zu beschreiben.

— Alle Antragsteller:

— Qualitätsziele und organisatorischer Aufbau

— angewandte Fertigungs-, Qualitätskontroll- und -sicherungsverfahren sowie sonstige systematische
Maßnahmen

— Untersuchungen, Kontrollen und Prüfungen, die vor, während und nach dem Entwurf, der Herstellung,
Montage und Installation durchgeführt werden (mit Angabe ihrer Häufigkeit)

— Qualitätsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die
Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.;

— Hauptauftragnehmer, sofern relevant für seinen Beitrag zum Entwurf des Teilsystems:

— technische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen und,
soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für das
Teilsystem geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll

— beim Entwurf des Teilsystems angewandte Techniken, Prozesse und systematische Maßnahmen zur
Überprüfung der Entwurfsergebnisse

— Mittel, mit denen die Verwirklichung der geforderten Entwurfs- und Teilsystemqualität und das
wirksame Funktionieren des Qualitätssicherungssystems in allen Phasen, einschließlich der Fertigung,
überwacht werden können;

19.3.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 77/89



— sowie für den für das gesamte Teilsystemprojekt verantwortlichen Auftraggeber oder Hauptauftragnehmer:

— Zuständigkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug auf die Gesamtqualität des Teilsystems, vor
allem die Verantwortlichkeit für die Integration des Teilsystems.

Die Untersuchungen, Kontrollen und Prüfungen müssen Folgendes umfassen:

— Gesamtkonzeption

— Bau des Teilsystems, d. h. insbesondere Tiefbauarbeiten, Montage der Komponenten und Abstimmung des
gesamten Teilsystems

— Abnahmeprüfung des fertig gestellten Teilsystems

— und, soweit in der TSI angegeben, Validierung unter vollen Betriebsbedingungen.

5.3 Die vom Auftraggeber gewählte benannte Stelle prüft, ob alle Phasen des Teilsystems gemäß Punkt 5.2 durch
Zulassung und Überwachung von Qualitätssystemen der Antragsteller ausreichend und korrekt abgedeckt sind (16).

Beruht die Konformität des Teilsystems mit den Anforderungen der TSI auf mehreren Qualitätssicherungssystemen,
so prüft die benannte Stelle insbesondere,

— ob die Beziehungen und Schnittstellen zwischen den einzelnen Qualitätssicherungssystemen klar
dokumentiert sind

— und ob die Gesamtverantwortlichkeiten und -befugnisse des Managements für die Konformität des gesamten
Teilsystems für den Hauptauftragnehmer ausreichend und einwandfrei festgelegt sind.

5.4 Die benannte Stelle gemäß Punkt 5.1 bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, ob die unter Punkt
5.2 genannten Anforderungen erfüllt werden. Sie geht von der Erfüllung dieser Anforderungen aus, wenn der
Antragsteller ein Qualitätssicherungssystem für Entwurf, Produktion, Produktendkontrolle und Erprobung der
Produkte gemäß EN/ISO 9001 — 2000 betreibt, das die spezifischen Merkmale des Teilsystems berücksichtigt, auf
das es angewendet wird.

Betreibt der Antragsteller ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so ist dies von der benannten Stelle bei ihrer
Bewertung zu berücksichtigen.

Das Audit erfolgt speziell für das betreffende Teilsystem, wobei der besondere Beitrag des Antragstellers zum
Teilsystem berücksichtigt wird. Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über Erfahrungen in der
Bewertung der betreffenden Teilsystemtechnologie verfügen. Das Bewertungsverfahren umfasst auch einen
Kontrollbesuch beim Antragsteller.

Die Entscheidung wird dem Antragsteller mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

5.5 Der beteiligte Auftraggeber und der Hauptauftragnehmer verpflichten sich, die mit dem zugelassenen Qualitäts-
sicherungssystem verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass das System stets
ordnungsgemäß und effizient betrieben wird.

Sie unterrichten die benannte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem genehmigte, über signifikante Änderungen,
die die Konformität des Teilsystems mit den Anforderungen beeinträchtigen.

Die benannte Stelle prüft etwaige Änderungsvorschläge und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungs-
system noch den Anforderungen gemäß Punkt 5.2 entspricht oder eine erneute Bewertung erforderlich ist.

Die Entscheidung wird dem Antragsteller mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

6. Überwachung des bzw. der Qualitätssicherungssysteme unter der Verantwortung der benannten Stelle

6.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass der beteiligte Auftraggeber und der Hauptauftragnehmer die sich aus dem
zugelassenen Qualitätssicherungssystem ergebenden Verpflichtungen vorschriftsmäßig erfüllen.
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6.2 Der beteiligte Auftraggeber und der Hauptauftragnehmer händigen der benannten Stelle gemäß Punkt 5.1 alle
zweckdienlichen Unterlagen aus oder lassen diese aushändigen, vor allem Konstruktionszeichnungen und technische
Unterlagen zum Teilsystem (bzw. für den jeweiligen Beitrag des Antragstellers zum Teilsystemprojekt). Hierzu
gehören insbesondere

— Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem, insbesondere ein Verzeichnis der Maßnahmen, die
sicherstellen, dass

— für den für das gesamte Teilsystemprojekt verantwortlichen Auftraggeber oder Hauptauftragnehmer:

die Zuständigkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug auf die Übereinstimmung des gesamten
Teilsystems mit den Bestimmungen ausreichend und korrekt definiert sind;

— für jeden Antragsteller:

die Qualitätssicherungssysteme der einzelnen Antragsteller korrekt geführt werden, um die Integration
auf Teilsystemebene zu erzielen;

— die im Rahmen der Qualitätssicherung für die Konstruktion vorgesehenen Qualitätsberichte, z. B. Ergebnisse
von Analysen, Berechnungen, Prüfungen u. a.

— die im fertigungsspezifischen Teil des Qualitätssicherungssystems (einschließlich Montage, Einbau und
Integration) vorgesehenen Qualitätsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte und Prüfdaten, Kalibrierdaten,
Berichte zur Qualifikation des betreffenden Personals usw.

6.3 Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um sicherzustellen, dass der beteiligte Auftraggeber und der
Hauptauftragnehmer das Qualitätssicherungssystem anwenden und aufrechterhalten, und übergibt einen Auditbe-
richt. Betreiben diese ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, so ist dies von der benannten Stelle bei ihrer
Bewertung zu berücksichtigen.

Die Audits werden mindestens einmal jährlich durchgeführt. Mindestens ein Audit muss in dem Zeitraum
stattfinden, in dem die einschlägigen Aktivitäten (Entwurf, Herstellung, Montage oder Installation) für das Teilsystem,
das dem EG-Prüfverfahren gemäß Punkt 4 unterzogen wird, ausgeführt werden.

6.4 Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten
unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche kann sie vollständige oder partielle Audits vornehmen
und erforderlichenfalls Prüfungen durchführen oder durchführen lassen, um das ordnungsgemäße Funktionieren des
Qualitätssicherungssystems zu kontrollieren. Die benannte Stelle stellt dem bzw. den Antragsteller(n) einen
entsprechenden Inspektions- sowie gegebenenfalls einen Audit- und/oder Prüfbericht zur Verfügung.

6.5 Die vom Auftraggeber gewählte benannte Stelle, die für die Durchführung der EG-Prüfung verantwortlich ist, muss,
sofern sie nicht alle der betroffenen Qualitätssicherungssysteme gemäß Punkt 5 selbst überwacht, die
Überwachungsmaßnahmen anderer hierfür zuständiger benannter Stellen koordinieren, um

— zu gewährleisten, dass die Schnittstellen zwischen den einzelnen Qualitätssicherungssystemen zur Integration
des Teilsystems einwandfrei koordiniert wurden

— in Verbindung mit dem Auftraggeber die für die Bewertung erforderlichen Elemente zu sammeln, um die
Kohärenz und die Überwachung der Qualitätssicherungssysteme insgesamt zu gewährleisten.

Bei dieser Koordination ist die benannte Stelle berechtigt,

— alle von den anderen benannten Stellen ausgestellten Unterlagen (Zulassung und Überwachung) anzufordern

— den regelmäßigen Audits gemäß Punkt 5.4 beizuwohnen

— weitere Audits gemäß Punkt 5.5 unter ihrer eigenen Leitung und in Zusammenarbeit mit den anderen
benannten Stellen durchzuführen.

7. Der benannten Stelle gemäß Punkt 5.1 ist zu Inspektions-, Audit- und Überwachungszwecken ständig Zutritt zu den
Konstruktionsbüros, Baustellen, Werkstätten, Montage- und Installationswerken, Lagerplätzen und gegebenenfalls zu
den Vorfertigungsstätten oder Versuchsanlagen sowie generell zu allen Orten zu gewähren, deren Überprüfung sie
im Rahmen ihres Auftrags für notwendig erachtet und die im jeweiligen Beitrag des Antragstellers zum
Teilsystemprojekt eine Rolle spielen.
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8. Der beteiligte Auftraggeber und der Hauptauftragnehmer halten zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten
Teilsystems folgende Unterlagen für die einzelstaatlichen Behörden zur Verfügung:

— die Unterlagen gemäß Punkt 5.1 Unterabsatz 2 zweiter Gedankenstrich

— die Aktualisierungen gemäß Punkt 5.5 Unterabsatz 2

— die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäß den Punkten 5.4, 5.5 und 6.4.

9. Erfüllt das Teilsystem die Anforderungen der TSI, so stellt die benannte Stelle aufgrund der Entwurfsprüfung sowie
der Zulassung und Überwachung des bzw. der Qualitätssicherungssysteme die Konformitätsbescheinigung für den
Auftraggeber aus, der seinerseits die EG-Prüferklärung für die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats ausstellt, in dem
das Teilsystem installiert und/oder betrieben wird.

Die EG-Prüferklärung und ihre Anlagen müssen datiert und unterzeichnet sein. Die Erklärung muss in derselben
Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und mindestens die in Anhang V der Richtlinie genannten
Angaben enthalten.

10. Die vom Auftraggeber gewählte benannte Stelle ist für die Erstellung der technischen Unterlagen verantwortlich, die
der EG-Prüferklärung beiliegen müssen. Die technischen Unterlagen müssen mindestens die in Artikel 18 Absatz 3
der Richtlinie genannten Angaben enthalten, insbesondere:

— alle erforderlichen Unterlagen bezüglich der Merkmale des Teilsystems

— die Liste der im Teilsystem enthaltenen Interoperabilitätskomponenten

— Kopien der EG-Konformitätserklärungen und gegebenenfalls der EG-Gebrauchstauglichkeitserklärungen, die
für die betreffenden Komponenten gemäß Artikel 13 der Richtlinie vorliegen müssen, gegebenenfalls mit den
dazugehörigen Dokumenten (Bescheinigungen, Zulassungs- und Überwachungsberichte für Qualitätssiche-
rungssysteme), die von den benannten Stellen ausgestellt wurden

— Konformitätsnachweise zum Beleg der Einhaltung aus dem Vertrag abgeleiteter Vorschriften (einschließlich
Bescheinigungen)

— alle Angaben über die Instandhaltung sowie die Einsatzbedingungen und -beschränkungen des Teilsystems

— alle Angaben und Anleitungen für Wartung, laufende bzw. periodische Überwachung, Regelung und
Instandhaltung

— Konformitätsbescheinigung der benannten Stelle gemäß Punkt 9, die die Konformität des Projekts mit den
Bestimmungen der Richtlinie und der TSI belegt, einschließlich der von ihr abgezeichneten Prüf- und/oder
Berechnungsunterlagen, gegebenenfalls mit Vermerk der während der Arbeiten geäußerten Vorbehalte, die
nicht ausgeräumt werden konnten.

Sofern sie relevant sind, sollten der Bescheinigung außerdem die im Rahmen der Prüfung erstellten
Inspektions- und Auditberichte gemäß den Punkten 6.4 und 6.5 beigefügt werden;

— das Infrastruktur(teilsystem)register, einschließlich aller in der TSI vorgeschriebenen Angaben.

11. Die benannten Stellen übermitteln einander die jeweiligen Informationen über ausgestellte, eingezogene oder
vorenthaltene Bescheinigungen der Qualitätssicherungssysteme und EG-Entwurfsprüfbescheinigungen.

Die anderen benannten Stellen erhalten auf Anforderung Kopien

— der erteilten Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme und weiterer Zulassungen

— der ausgestellten EG-Entwurfsprüfbescheinigungen und ihrer Ergänzungen.

12. Die Begleitaufzeichnungen zur Konformitätsbescheinigung sind beim Auftraggeber zu hinterlegen.

Der Auftraggeber bewahrt während der gesamten Lebensdauer des Teilsystems plus weiterer drei Jahre ein Exemplar
der technischen Unterlagen auf. Es wird anderen Mitgliedstaaten auf Verlangen übermittelt.
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Modul SG Einzelprüfung

1. Dieses Modul beschreibt das EG-Prüfverfahren, bei dem eine benannte Stelle auf Verlangen eines Auftraggebers oder
seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten prüft und bestätigt, dass das Infrastruktur-Teilsystem

— mit dieser TSI und anderen geltenden TSI übereinstimmt, womit nachgewiesen ist, dass die grundlegenden
Anforderungen (17) der Richtlinie 96/48/EG erfüllt sind,

— mit den übrigen, nach dem Vertrag geltenden Vorschriften übereinstimmt

und in Betrieb genommen werden kann.

2. Der Auftraggeber (18) stellt bei einer benannten Stelle seiner Wahl einen Antrag auf EG-Prüfung (mittels
Einzelprüfung) des Teilsystems.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:

— Name und Anschrift des Auftraggebers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten

— die technischen Unterlagen.

3. Die technischen Unterlagen müssen Entwurf, Herstellung, Installation und Funktionsweise des Teilsystems
verständlich machen und eine Bewertung der Konformität mit der TSI erlauben.

Die technischen Unterlagen müssen Folgendes enthalten:

— eine allgemeine Beschreibung von Teilsystem, Gesamtkonzeption und Aufbau

— das Infrastruktur(teilsystem)register, einschließlich aller in der TSI vorgeschriebenen Angaben

— Informationen zur Konstruktion und Fertigung, z. B. Zeichnungen, schematische Darstellungen von Bauteilen,
Unterbaugruppen, Baugruppen, Schaltkreisen usw.

— Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Konstruktions- und Fertigungsangaben sowie für
Instandhaltung und Betrieb des Teilsystems notwendig sind

— die angewandten technischen Spezifikationen, einschließlich der europäischen Spezifikationen (19)

— Nachweis der Anwendung der o. a. Spezifikationen, insbesondere in den Fällen, in denen die europäischen
Spezifikationen und einschlägigen Bestimmungen nicht vollständig angewandt wurden

— eine Liste der in das Teilsystem einzubauenden Interoperabilitätskomponenten

— Abschriften der für die Komponenten zu erstellenden EG-Konformitätserklärungen bzw. Gebrauchstauglich-
keitserklärungen sowie alle notwendigen Elemente gemäß Anhang VI der Richtlinien

— Konformitätsnachweise zum Beleg der Einhaltung aus dem Vertrag abgeleiteter Vorschriften (einschließlich
Bescheinigungen)

— technische Unterlagen bezüglich Herstellung und Montage des Teilsystems

— ein Verzeichnis der an Entwurf, Herstellung, Montage und Installation des Teilsystems beteiligten Hersteller

— Bedingungen für den Gebrauch des Teilsystems (Betriebsdauer- oder Laufleistungsbeschränkungen, Ver-
schleißgrenzen, usw.)

— Instandhaltungsbedingungen und technische Unterlagen über die Instandhaltung des Teilsystems

— alle technischen Anforderungen, die bei der Herstellung und Instandhaltung bzw. dem Betrieb des Teilsystems
zu berücksichtigen sind
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— Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.

— sonstige technische Nachweise, die belegen, dass vorangegangene Prüfungen und Tests von unabhängigen und
fachkundigen Stellen unter vergleichbaren Bedingungen erfolgreich durchgeführt wurden.

Sind laut TSI noch weitere Angaben gefordert, so sind diese hinzuzufügen.

4. Die benannte Stelle prüft den Antrag und die technischen Unterlagen und stellt fest, welche Elemente nach den
einschlägigen TSI-Bestimmungen und europäischen Spezifikationen und welche nicht nach diesen Spezifikationen
entworfen wurden.

Die benannte Stelle untersucht das Teilsystem und führt die erforderlichen Prüfungen durch, um festzustellen, ob die
einschlägigen europäischen Spezifikationen eingehalten wurden, sofern sich der Hersteller für die Anwendung dieser
Spezifikationen entschieden hat, oder, wenn diese Spezifikationen nicht angewendet wurden, ob die gewählten
Lösungen die Anforderungen in der TSI erfüllen.

Die Untersuchungen, Tests und Kontrollen müssen sich auf die folgenden in der TSI vorgesehenen Phasen erstrecken:

— Gesamtkonzeption

— Bau des Teilsystems, insbesondere — soweit zutreffend — Tiefbauarbeiten, Montage der Komponenten und
Abstimmung des gesamten Teilsystems

— Abnahmeprüfung des fertig gestellten Teilsystems

— und, soweit in der TSI angegeben, Validierung unter vollen Betriebsbedingungen.

Die benannte Stelle kann Untersuchungen, Prüfungen und Tests berücksichtigen, die, sofern in der betreffenden TSI
vorgesehen, von anderen Stellen, vom Antragsteller oder in dessen Namen unter vergleichbaren Bedingungen
erfolgreich durchgeführt wurden. Die benannte Stelle entscheidet daraufhin, ob sie die Ergebnisse dieser Kontrollen
oder Tests verwendet.

Die von der benannten Stelle gesammelten Belege sind geeignet und ausreichend, um nachzuweisen, dass die
Anforderungen der TSI erfüllt werden und sämtliche erforderlichen Kontrollen und Tests durchgeführt wurden.

Die Verwendung von Nachweisen anderer Stellen ist vor der Durchführung entsprechender Tests oder Kontrollen zu
berücksichtigen, damit die benannte Stelle diese Tests bzw. Kontrollen gegebenenfalls bewerten, kontrollieren oder
ihnen beiwohnen kann.

Der Umfang solcher Fremdnachweise wird anhand einer dokumentierten Analyse begründet, die sich u. a. auf die
unten aufgeführten Kriterien stützt. Die Begründung wird den technischen Unterlagen hinzugefügt.

Die Verantwortung dafür liegt letztlich bei der benannten Stelle.

5. Die benannte Stelle vereinbart mit dem Auftraggeber die Orte, an denen die Untersuchungen durchgeführt werden
sollen und an denen die Abnahmeprüfung des Teilsystems und, sofern in der TSI vorgeschrieben, die Erprobung
unter vollen Betriebsbedingungen durch den Auftraggeber unter direkter Überwachung und Anwesenheit der
benannten Stelle erfolgen sollen.

6. Der benannten Stelle ist zu Prüf- und Kontrollzwecken ständig Zutritt zu den Konstruktionsbüros, Baustellen,
Fertigungs-, Montage- und Installationswerken und gegebenenfalls zu den Vorfertigungsstätten und den
Versuchsanlagen zu gewähren, um ihr die Ausführung ihres Auftrags gemäß den TSI-Bestimmungen zu ermöglichen.

7. Erfüllt das Teilsystem die Anforderungen der TSI, so stellt die benannte Stelle aufgrund der Kontrollen, Prüfungen
und Tests, die gemäß der TSI und/oder den betreffenden europäischen Spezifikationen durchzuführen sind, die
Konformitätsbescheinigung für den Auftraggeber aus, der seinerseits die EG-Prüferklärung für die Aufsichtsbehörde
des Mitgliedstaats ausstellt, in dem das Teilsystem installiert und/oder betrieben wird.

Die EG-Prüferklärung und ihre Anlagen müssen datiert und unterzeichnet sein. Die Erklärung muss in derselben
Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und mindestens die in Anhang V der Richtlinie genannten
Angaben enthalten.

L 77/94 DE Amtsblatt der Europäischen Union 19.3.2008



8. Die benannte Stelle ist für die Erstellung der technischen Unterlagen verantwortlich, die der EG-Prüferklärung
beiliegen müssen. Die technischen Unterlagen müssen mindestens die in Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie
genannten Angaben enthalten, insbesondere:

— alle erforderlichen Unterlagen bezüglich der Merkmale des Teilsystems

— die Liste der im Teilsystem enthaltenen Interoperabilitätskomponenten

— Kopien der EG-Konformitätserklärungen und gegebenenfalls der EG-Gebrauchstauglichkeitserklärungen, die
für die betreffenden Komponenten gemäß Artikel 13 der Richtlinie vorliegen müssen, gegebenenfalls mit den
dazugehörigen Dokumenten (Bescheinigungen, Zulassungs- und Überwachungsberichte für Qualitätssiche-
rungssysteme), die von den benannten Stellen ausgestellt wurden

— alle Angaben über die Instandhaltung sowie die Einsatzbedingungen und -beschränkungen des Teilsystems

— alle Angaben und Anleitungen für Wartung, laufende bzw. periodische Überwachung, Regelung und
Instandhaltung

— Konformitätsbescheinigung der benannten Stelle gemäß Punkt 7, die die Konformität des Projekts mit den
Bestimmungen der Richtlinie und der TSI belegt, einschließlich der von ihr abgezeichneten Prüf- und/oder
Berechnungsunterlagen, gegebenenfalls mit Vermerk der während der Arbeiten geäußerten Vorbehalte, die
nicht ausgeräumt werden konnten. Ferner sollten der Bescheinigung die im Rahmen der Prüfung erstellten
Inspektions- und Auditberichte, sofern sie relevant sind, beigefügt werden;

— Konformitätsnachweise zum Beleg der Einhaltung aus dem Vertrag abgeleiteter Vorschriften (einschließlich
Bescheinigungen)

— das Infrastruktur(teilsystem)register, einschließlich aller in der TSI vorgeschriebenen Angaben.

9. Die Begleitaufzeichnungen zur Konformitätsbescheinigung sind beim Auftraggeber zu hinterlegen.

Der Auftraggeber bewahrt während der gesamten Lebensdauer des Teilsystems plus weiterer drei Jahre ein Exemplar
der technischen Unterlagen auf. Es wird anderen Mitgliedstaaten auf Verlangen übermittelt.
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ANHANG D

Elemente des Bereichs Infrastruktur, die im Infrastrukturregister aufgeführt sein müssen

BEREICH INFRASTRUKTUR — Allgemeine Informationen

Verlauf, Abgrenzungen und Abschnitt der betroffenen Strecke
(Beschreibung)

Kategorie des Streckenabschnitts (I, II, III)

Geschwindigkeit des Streckenabschnitts (km/h)

Datum der Inbetriebnahme als interoperable Strecke

Legende:

Anmerkung (1): konform mit Kapitel 4 und 5 der TSI Infrastruktur des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems:

Y = konform, ohne Einzelheiten;
C = konform, mit Einzelheiten zu den gewählten Werten

Anmerkung (2): nicht konform mit Kapitel 4 und 5 der TSI Infrastruktur des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems:

N = nicht konform, ohne Einzelheiten;
P = nicht konform, mit Einzelheiten zum Sonderfall (Kapitel 7 der TSI);

P und C gelten nur für die in der Tabelle angegebenen Elemente.

Anmerkung (3): Im Falle der Anwendung von Artikel 7 der Richtlinie 96/48/EG, geändert durch die Richtlinie 2004/50/EG,
müssen die gewählten Werte für jedes der Elemente in dieser Tabelle angegeben werden.

Elemente des Bereichs INFRASTRUKTUR Absatz (1) (2)

Regelspurweite 4.2.2 Y P

Mindestlichtraumprofil 4.2.3 C P

Mindestgleisabstand 4.2.4 Y P

Maximale Längsneigung 4.2.5 Y P

Mindestgleisbogenhalbmesser 4.2.6 Y N

Überhöhung 4.2.7 Y N

Überhöhungsfehlbetrag 4.2.8 C N

Äquivalente Konizität 4.2.9 Y N

Gleislagequalität 4.2.10 n.r. n.r.

Schienenneigung 4.2.11 Y N

Weichen und Kreuzungen 4.2.12 Y P

Gleislagestabilität 4.2.13 C N

Verkehrsbeanspruchungen von Bauwerken 4.2.14 Y N

Maximale Druckschwankungen in Tunneln 4.2.16 C N

Seitenwind 4.2.17 C n.r.

Elektrische Kenndaten 4.2.18 n.r. n.r.

Lärm und Erschütterungen 4.2.19 n.r. n.r.

Bahnsteige 4.2.20 C P
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Elemente des Bereichs INFRASTRUKTUR Absatz (1) (2)

Zugang/Eindringen 4.2.22 Y N

Vorhandensein von Vorkehrungen für die Eva-
kuierung der Fahrgäste und des Zugpersonals aus
dem Zug außerhalb des Bahnsteigbereichs

4.2.23 C P

Vorhandensein und Position von Abstellgleisen,
die der TSI Infrastruktur des Hochgeschwindig-
keitsbahnsystems entsprechen

4.2.25 C P

Vorhandensein und Position von ortsfesten
Anlagen zur Wartung von Zügen, die der TSI
Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
entsprechen

4.2.26 C N

Instandhaltungsplan 4.5.1 Y N

Schiene 5.3.1 Y N

Schienenbefestigungssysteme 5.3.2 Y N

Gleis- und Weichenschwellen 5.3.3 Y N

Wassereinfüllanschluss 5.3.5 Y N
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ANHANG E

Schema der Weichen und Kreuzungen
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ANHANG F

Schienenprofil 60 E2
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ANHANG G

(zurückgestellt)

ANHANG H

Liste der offenen Punkte

Gesamtsteifigkeit des Gleises (siehe 4.2.15)

Schotterflug (siehe 4.2.27)

Nutzbare Bahnsteigbreite (siehe 4.2.20.3)
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ANHANG I

Definition der in der TSI infrastruktur des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems verwendeten bBegriffe

Begriff Begriffsbestimmung

Alert limit/Auslösewert/Limite d'alerte Definiert in Abschnitt 4.2.10.2.

Ballast pick-up/Schotterflug/Envol de ballast Ein aerodynamisches Phänomen, bei dem Schotter auf- oder
weggeschleudert wird.

Bearer/Weichenschwelle/Support de voie Eine Schwelle, die für den Einsatz bei Weichen und
Kreuzungen ausgelegt ist.

Cant deficiency/Überhöhungsfehlbetrag/Insuffisance de
devers

Definiert in Abschnitt 4.2.8.

Cross level/Gegenseitige Höhenlage/Nivellement transversal Die gegenseitige Höhenlage ist der senkrechte Höhenunter-
schied zwischen zwei Schienen, gemessen in Querrichtung
über das Gleis zwischen der Mitte der Lauffläche beider
Schienen.

Crown of the rail/Schienenoberkante/Niveau supérieur du
champignon du rail

Siehe Diagramm in Abschnitt 5.3.1.1.

Design value/Planungswert/Valeur de conception Theoretischer Wert ohne Herstellungs- oder Konstruktions-
toleranz.

Distance between track centres/Gleisabstand/Entraxe Waagerechter Abstand zwischen den Mittellinien zweier
nebeneinander liegender Gleise.

Diverging track (in switches and crossings)/Zweiggleis/Voie
déviée

Der Fahrweg, der vom Stammgleis abzweigt.

Dynamic lateral force/Dynamische Querkraft/Effort dyna-
mique transversal

Definiert in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems.

Dynamic stiffness [of a rail fastening system]/Dynamische
Steifigkeit [des Schienenbefestigungssystems]/Rigidité dyna-
mique

Definiert in EN13481-1, Abschnitt 3.21.

Dynamic stiffness [of a rail pad]/Dynamische Steifigkeit [der
Zwischenlage]/Rigidité dynamique [de la semelle]

Definiert in EN13481-1, Abschnitt 3.21.

Equivalent conicity/Äquivalente Konizität/Conicité équival-
ente

Definiert in 4.2.9.1.

Established interoperability constituent/
herkömmliche Interoperabilitätskomponente/
Constituent d'interopérabilité „établi“

Definiert in 6.1.2.

Excess height of check rail/Radlenkerüberhöhung/Suréléva-
tion du contre-rail

Definiert in Anhang E (Punkt 8).

Fixed nose protection for common crossings/Leitweite/Cote
de protection de pointe

Definiert in Anhang E (Punkt 2).

Flangeway depth/Rillentiefe/profondeur d'ornière Definiert in Anhang E (Punkt 7).

Free cross-sectional area [of a tunnel]/Lichter Querschnitt/
section libre

Querschnittfläche des Tunnels abzüglich durchgehender
Hindernisse (zum Beispiel: Gleis, Fluchtfußwege).

Free wheel passage at check/wing entry
Freier Durchgang im Bereich Radlenker/Flügelschiene
Cote de libre passage en entrée de contre-rail/de la patte de
lièvre

Definiert in Anhang E (Punkt 4).

Free wheel passage at crossing nose/
Leitkantenabstand im Bereich der Herzstückspitze/
Cote de libre passage dans le croisement

Definiert in Anhang E (Punkt 3).

Free wheel passage in switches/
Freier Durchgang im Zungenbereich/
Cote de libre passage de l'aiguillage

Definiert in Anhang E (Punkt 1).

Tangent point/Tangentenpunkt/point de tangence Siehe Diagramm in Abschnitt 5.3.1.1.
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Begriff Begriffsbestimmung

Global track stiffness/Gesamtsteifigkeit des Gleises/Rigidité
globale de la voie

Ein Maß für die Verschiebung der Schiene unter der Last der
Räder.

Immediate Action Limit/Soforteingriffsschwelle/Limite d'in-
tervention immédiate

Definiert in Abschnitt 4.2.10.2.

Intervention Limit/Eingriffsschwelle/Limite d'intervention Definiert in Abschnitt 4.2.10.2.

Isolated defects/Einzelfehler/Défauts isolés Ein örtlich begrenzter Defekt der Gleisgeometrie, der
Instandhaltungsmaßnahmen erfordert.

Level crossing/Bahnübergang/passage à niveau Eine Kreuzung von einer Straße und einem oder mehreren
Schienengleisen auf gleicher Ebene.

Design linear mass/Metergewicht/Masse Linéaire théorique Die theoretische Masse einer neuen Schiene in kg/m.

Minimum infrastructure gauge/Grenzlinie für feste Anlagen/
Gabarit minimal d'infrastructure

Definiert in Abschnitt 4.2.3.

Nominal track gauge/Regelspurweite/Ecartement nominal
de la voie

Ein Einzelwert, der die Spurweite angibt.

Non-ballasted track/Schotterloser Oberbau/Voie sans ballast Gleise, die nicht von einer Schotterbettung getragen werden.

Novel interoperability constituent/Neuartige Interoperabili-
tätskomponente

Siehe Abschnitt 6.1.2.

Piston effect [in underground stations]/Kolbeneffekt/Effet de
pistonnement

Druckschwankungen zwischen geschlossenen Bereichen, in
denen Züge verkehren, und anderen Bereichen der Bahn-
höfe, durch die starke Luftströme entstehen.

Plain line/Freie Strecke/Voie courante Gleisabschnitt ohne Weichen und Kreuzungen.

Quasi-static guiding force, Yqst/Quasistatische Führungs-
kraft/Effort de guidage quasi-statique

Definiert in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems.

Rail head profile/Schienenkopfprofil/Profil du champignon
du rail

Die Form des Schienenteils, der mit dem Rad in Kontakt
kommt.

Rail inclination/Schienenneigung/Inclinaison du rail Die Neigung zwischen der Symmetrieachse zwischen einer
im Gleis verlegten Schiene und der Senkrechten zur
Lauffläche des Gleises.

Rail pad/Zwischenlage/semelle sous rail Eine elastische Schicht zwischen einer Schiene und den
tragenden Schwellen oder Platten.

Reference kinematic profile/Kinematische Bezugslinie/Profil
cinematique de référence

Definiert in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems.

Reverse curve/Gegenbögen/Courbes et contre-courbes Zwei direkt aufeinander folgende Kurven in unterschiedli-
cher Richtung.

Ride instability/Instabiler Fahrzeuglauf/Instabilité de marche Definiert in der TSI Fahrzeuge des Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems.

Swing nose/Bewegliche Herzstücksspitze/Coeur à pointe
mobile

Eine Kreuzung, in der das Herzstück in Querrichtung
bewegt werden kann, um die Rille zu schließen und so eine
durchgehende Unterstützung für die Radsätze zu ermögli-
chen.

Switches and crossings/Weichen und Kreuzungen/Appareils
de voie

Eine Gleisanordnung mit Weichen und Kreuzungen.

Through route (in switches and crossings)/Stammgleis/Voie
directe

Der Fahrweg, der der allgemeinen Richtung des Gleises folgt.

Track cant/Überhöhung/dévers de la voie Definiert in Abschnitt 4.2.7.

Track centre/Gleisachse/axe de la voie Der Mittelpunkt zwischen zwei Schienen auf der Ebene der
Lauffläche.
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Begriff Begriffsbestimmung

Track gauge/Spurweite/écartement de la voie Abstand zwischen den Radkontaktpunkten der beiden
Schienen eines Gleises, definiert in EN 13848-1.

Track twist/Gleisverwindung/Gauche Definiert in Abschnitt 4.2.10.4.1.

Unguided length [of an obtuse crossing]/Herzstücklücke/
Lacune dans la traversée

Der Abschnitt einer stumpfwinkligen Kreuzung, in dem
keine Führung für das Rad vorhanden ist.

Usable length [of a platform]/Bahnsteignutzlänge/longueur
utile de quai

Definiert in Abschnitt 4.2.20.2.

Usable width (of a platform)/Nutzbare Bahnsteigbreite/
Largeur utile de quai

Dieser Wert definiert zusammen mit der nutzbaren Bahn-
steiglänge den Bereich des Bahnsteigs, der den Fahrgästen
zur Verfügung steht.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 25. Januar 2008

gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung einer ersten aktualisierten Liste von
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der alpinen biogeografischen Region

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 271)

(2008/218/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen (1), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Artikel 1 Buchstabe c Ziffer iii der Richtlinie 92/43/
EWG genannte alpine biogeografische Region umfasst
gemäß der biogeografischen Karte, die der nach Artikel 20
der Richtlinie eingesetzte Ausschuss (nachstehend „Habitat-
ausschuss“) am 25. April 2005 gebilligt hat, die Alpen im
Gebiet der Gemeinschaft (Österreich, Italien, Deutschland,
Frankreich und Slowenien), die Pyrenäen (Frankreich und
Spanien), die Apenninen (Italien), das nördliche fennoskan-
dische Gebirge (Schweden und Finnland), die Karpaten
(Polen, Slowakei und Rumänien), den Balkan, das Rila- und
das Pirin-Gebirge sowie die Rhodopen (Bulgarien).

(2) Im Rahmen des 1995 eingeleiteten Prozesses sind weitere
Fortschritte bei der konkreten Errichtung des Netzes
NATURA 2000 erforderlich, das ein wesentlicher Teil des
Schutzes der biologischen Vielfalt in der Europäischen
Gemeinschaft ist.

(3) Mit der Entscheidung 2004/69/EG der Kommission (2)
wurde für die alpine biogeografische Region eine erste Liste
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne
der Richtlinie 92/43/EWG verabschiedet. Gemäß Artikel 4
Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG
weist der betreffende Mitgliedstaat die Gebiete, die in der
Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der
alpinen biogeografischen Region aufgeführt sind, so bald
wie möglich — spätestens aber binnen sechs Jahren — als
besondere Schutzgebiete aus und legt die Erhaltungs-
prioritäten sowie die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen
fest.

(4) Im Rahmen einer dynamischen Anpassung des Netzes
NATURA 2000 werden die Listen von Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung überarbeitet. Die ursprüng-
liche Liste ist daher zu aktualisieren.

(5) Zum einen ist die Aktualisierung der ursprünglichen Liste
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der
alpinen biogeografischen Region erforderlich, um weitere
Gebiete aufzunehmen, die die Mitgliedstaaten seit 2004 für
die alpine biogeografische Region als Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 1 der

Richtlinie 92/43/EWG vorgeschlagen haben. Den Ver-
pflichtungen aufgrund von Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 6
Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG ist so schnell wie
möglich, spätestens aber binnen sechs Jahren nach Verab-
schiedung der ersten aktualisierten Liste von Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung in der alpinen biogeografi-
schen Region, nachzukommen.

(6) Zum anderen muss die ursprüngliche Liste von Gebieten
von gemeinschaftlicher Bedeutung in der alpinen biogeo-
grafischen Region aktualisiert werden, um Änderungen
gebietsbezogener Informationen zu berücksichtigen, die die
Mitgliedstaaten nach Verabschiedung der Gemeinschaftsliste
übermittelt haben. In diesem Sinne ist die erste aktualisierte
Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der
alpinen biogeografischen Region eine konsolidierte Fassung
der ursprünglichen Liste von Gebieten von gemeinschaft-
licher Bedeutung in der alpinen biogeografischen Region. Es
sei aber darauf hingewiesen, dass den Verpflichtungen
aufgrund von Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 1
der Richtlinie 92/43/EWG so schnell wie möglich,
spätestens aber binnen sechs Jahren nach Verabschiedung
der ursprünglichen Liste von Gebieten von gemeinschaft-
licher Bedeutung in der alpinen biogeografischen Region,
nachzukommen ist.

(7) Diese Entscheidung betrifft nicht das Hoheitsgebiet Bulga-
riens und Rumäniens, da diese Mitgliedstaaten erst nach
dem Beitritt begonnen haben, der Kommission ihre
Gebietsvorschläge zu übermitteln.

(8) Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien,
Polen, die Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden
haben der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1 der
Richtlinie 92/43/EWG zwischen März 2002 und September
2006 für die alpine biogeografische Region Listen von
Gebieten übermittelt, die als Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie vorge-
schlagen wurden.

(9) Den Listen der vorgeschlagenen Gebiete waren Informatio-
nen zu jedem Gebiet beigefügt, die in dem Format vorgelegt
wurden, das mit der Entscheidung 97/266/EG der Kommis-
sion vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die
Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von
NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten (3) festgelegt
wurde.

(10) Diese Informationen umfassen die vom betreffenden Mit-
gliedstaat übermittelte aktuellste und endgültige karto-
grafische Darstellung des Gebiets, seine Bezeichnung, seine
geografische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich aus
der Anwendung der in Anhang III der Richtlinie 92/43/
EWG genannten Kriterien ergeben.
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(11) Auf der Grundlage des Entwurfs der Liste, der von der
Kommission im Einvernehmen mit den einzelnen Mitglied-
staaten erstellt wurde und in dem die Gebiete mit
prioritären natürlichen Lebensraumtypen oder prioritären
Arten ausgewiesen sind, sollte eine erste aktualisierte Liste
der Gebiete angenommen werden, die für die alpine
biogeografische Region als Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung ausgewählt wurden.

(12) Die Kenntnisse über Existenz und Verteilung natürlicher
Lebensraumtypen und Arten entwickeln sich aufgrund der
Überwachung gemäß Artikel 11 der Richtlinie 92/43/EWG
ständig weiter. Deshalb erfolgten Bewertung und Auswahl
von Gebieten auf Gemeinschaftsebene auf der Grundlage
der besten derzeit verfügbaren Informationen.

(13) Einige Mitgliedstaaten haben jedoch nicht genug Gebiete
vorgeschlagen, um die Anforderungen der Richtlinie 92/43/
EWG im Hinblick auf bestimmte Lebensraumtypen und
Arten zu erfüllen. Daher kann für diese Arten und
Lebensraumtypen nicht davon ausgegangen werden, dass
das Netz vollständig ist. Unter Berücksichtigung der
Verzögerungen beim Eingang der Informationen und bei
der Erzielung einer Einigung mit den Mitgliedstaaten ist die
Kommission jedoch der Ansicht, dass sie eine erste
aktualisierte Liste von Gebieten verabschieden sollte, die
gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 der Richtlinie 92/
43/EWG zu überarbeiten sein wird.

(14) Im Interesse der Klarheit und Transparenz ist die Ent-
scheidung 2004/69/EG zu ersetzen.

(15) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
stehen im Einklang mit der Stellungnahme des Habitataus-
schusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die erste aktualisierte Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher
Bedeutung in der alpinen biogeografischen Region gemäß
Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG ist
im Anhang dieser Entscheidung festgelegt.

Artikel 2

Die Entscheidung 2004/69/EG wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 25. Januar 2008

Für die Kommission

Stavros DIMAS

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Erste aktualisierte Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der alpinen biogeografischen Region

Jedes Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) wird anhand der Informationen, einschließlich kartografischer
Darstellung, beschrieben, die die zuständigen nationalen Behörden unter Verwendung des Formulars Natura 2000 gemäß
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 übermittelt haben.

Der nachstehenden Tabelle können folgende Informationen entnommen werden:

A : Code des GGB, der sich aus neun Zeichen zusammensetzt, von denen die ersten beiden der ISO-Code des betreffenden
Mitgliedstaates sind;

B : Bezeichnung des GGB;

C : * = Vorhandensein von einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) und/oder einer oder
mehrerer prioritärer Art(en) im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 92/43/EWG;

D : Fläche oder Länge des GGB in Hektar bzw. Kilometer;

E : geografische Koordinaten des GGB (Längen- und Breitengrad).

Sämtliche Informationen der nachstehenden Gemeinschaftsliste basieren auf den von Österreich, Deutschland, Spanien,
Finnland, Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowenien und der Slowakei vorgeschlagenen, übermittelten und validierten
Daten.

A B C D E

Code des GGB Bezeichnung des GGB *
Fläche des GGB

(ha)
Länge des GGB

(km)
Geografische Koordinaten des GGB

Längengrad Breitengrad

AT1203A00 Ötscher — Dürrenstein * 42 617 E 15 6 N 47 50

AT1211A00 Wienerwald — Thermenregion * 52 296 E 16 7 N 48 8

AT1212A00 Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand — Schneeberg —
Rax

* 64 066 E 15 59 N 47 53

AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutz-
gebiete)

* 29 496 E 12 48 N 47 0

AT2102000 Nationalpark Nockberge (Kernzone) * 7 744 E 13 45 N 46 53

AT2103000 Hörfeld Moor — Kärntner Anteil * 88 E 14 31 N 47 0

AT2104000 Sablatnig Moor * 96 E 14 36 N 46 34

AT2105000 Vellacher Kotschna * 586 E 14 34 N 46 23

AT2106000 Mussen * 399 E 12 55 N 46 42

AT2108000 Inneres Pöllatal * 3 198 E 13 28 N 47 3

AT2109000 Wolayersee und Umgebung * 1 940 E 12 53 N 46 37

AT2112000 Villacher Alpe (Dobratsch) * 2 327 E 13 41 N 46 35

AT2114000 Obere Drau * 977,02 E 13 14 N 46 45

AT2115000 Hochmoor bei St. Lorenzen * 48 E 13 55 N 46 51

AT2116000 Görtschacher Moos — Obermoos im Gailtal * 1 199 E 13 30 N 46 36
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A B C D E

Code des GGB Bezeichnung des GGB *
Fläche des GGB

(ha)
Länge des GGB

(km)
Geografische Koordinaten des GGB

Längengrad Breitengrad

AT2117000 Turner See * 59 E 14 34 N 46 35

AT2118000 Gail im Lesachtal * 55 E 12 56 N 46 40

AT2119000 Gut Walterskirchen * 32 E 14 11 N 46 37

AT2120000 Schütt — Graschelitzen * 2 307 E 13 41 N 46 35

AT2121000 Höfleinmoor * 6 E 14 23 N 46 34

AT2122000 Ratschitschacher Moor * 23 E 14 42 N 46 38

AT2123000 Möserner Moor * 12 E 13 15 N 46 42

AT2124000 Untere Lavant * 56 E 14 53 N 46 42

AT2125000 Reifnitzbach 1,7 E 14 10 N 46 36

AT2126000 Tiebelmündung * 58 E 14 0 N 46 41

AT2127000 Fronwiesen * 69 E 14 6 N 46 31

AT2128000 Kalk-Tuffquellen Völkermarkter Stausee * 3,7 E 14 40 N 46 37

AT2130000 Lendspitz-Maiernigg * 77,43 E 14 15 N 46 36

AT2204000 Steirisches Dachsteinplateau * 7 451,17 E 13 48 N 47 30

AT2205000 Pürgschachen-Moos und ennsnahe Bereiche zwischen
Selzthal und dem Gesäuseeingang

* 1 619,14 E 14 24 N 47 34

AT2206000 Ödensee * 198,29 E 13 49 N 47 33

AT2207000 NSG Hörfeld * 47,49 E 14 30 N 47 1

AT2209001 Steilhangmoor im Untertal * 14,24 E 13 42 N 47 21

AT2209002 Patzenkar * 130,48 E 13 39 N 47 19

AT2209003 Hochlagen der südöstlichen Schladminger Tauern * 6 498,91 E 13 59 N 47 15

AT2209004 Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer
Alpen

* 14 046,15 E 14 40 N 47 20

AT2210000 Ennstaler Alpen/Gesäuse * 14 529,94 E 14 36 N 47 33

AT2212000 NSG Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche * 401 E 14 10 N 47 33

AT2215000 Teile der Eisenerzer Alpen * 4 391,29 E 14 54 N 47 29

AT2216000 Kirchkogel bei Pernegg 40,43 E 15 19 N 47 20

AT2217000 Peggauer Wand 40,91 E 15 21 N 47 12
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A B C D E

Code des GGB Bezeichnung des GGB *
Fläche des GGB

(ha)
Länge des GGB

(km)
Geografische Koordinaten des GGB

Längengrad Breitengrad

AT2219000 Teile des steirischen Nockgebietes * 2 080,53 E 13 49 N 46 56

AT2221000 Gamperlacke * 86,3 E 14 16 N 47 33

AT2223000 Pölshof bei Pöls * 7,86 E 14 36 N 47 13

AT2224000 Zlaimmöser-Moore/Weißenbachalm * 12,93 E 13 53 N 47 36

AT2226001 Dürnberger Moor * 37,76 E 14 21 N 47 5

AT2226002 Furtner Teich 32,03 E 14 23 N 47 5

AT2227000 Schluchtwald der Gulling * 149,83 E 14 11 N 47 29

AT2228000 Ramsauer Torf * 2,3 E 13 40 N 47 24

AT2233000 Raabklamm * 554,93 E 15 32 N 47 14

AT2236000 Ober- und Mittellauf der Mur mit Puxer Auwald, Puxer
Wand und Gulsen

* 1 309,19 E 14 50 N 47 14

AT2238000 Gersdorfer Altarm * 8,41 E 13 57 N 47 27

AT2240000 Ennsaltarme bei Niederstuttern * 69,66 E 14 4 N 47 30

AT2243000 Totes Gebirge mit Altausseer See * 24 201,69 E 14 7 N 47 36

AT2244000 Flaumeichenwälder im Grazer Bergland * 4,55 E 15 22 N 47 6

AT3101000 Dachstein * 14 627 E 13 40 N 47 30

AT3104000 Radinger Moorwiesen * 3 E 14 18 N 47 44

AT3111000 Nationalpark Kalkalpen, 1. Verordnungsabschnitt * 21 454 E 14 22 N 47 46

AT3116000 Kalksteinmauer und Orchideenwiese Laussa * 103 E 14 26 N 47 57

AT3117000 Mond- und Attersee 6 135 E 13 29 N 47 47

AT3203010 Winklmoos * 78,08 E 12 35 N 47 39

AT3204002 Sieben-Möser/Gerlosplatte * 168,57 E 12 8 N 47 14

AT3205021 Obertauern-Hundsfeldmoor * 99,84 E 13 33 N 47 15

AT3206007 Bluntautal * 433,8 E 13 7 N 47 34

AT3207020 Seetaler See * 214,54 E 13 56 N 47 9

AT3208118 Schwarzbergklamm * 14,07 E 12 37 N 47 37

AT3210001 Hohe Tauern, Salzburg * 80 514 E 12 44 N 47 8
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A B C D E

Code des GGB Bezeichnung des GGB *
Fläche des GGB

(ha)
Länge des GGB

(km)
Geografische Koordinaten des GGB

Längengrad Breitengrad

AT3211012 Kalkhochalpen, Salzburg * 23 710 E 13 5 N 47 30

AT3212111 Tauglgries * 31,9 E 13 8 N 47 39

AT3213003 Gerzkopf * 90,83 E 13 25 N 47 27

AT3214000 Rotmoos-Käfertal * 168,74 E 12 47 N 47 7

AT3222000 Moore am Überling * 38,41 E 13 54 N 47 10

AT3224000 Entrische Kirche 2 E 13 5 N 47 16

AT3226000 Zinkenbach-Karlgraben * 100,41 E 13 21 N 47 40

AT3227000 Untersberg-Vorland * 193,23 E 12 56 N 47 45

AT3301000 Hohe Tauern, Tirol * 61 000 E 12 28 N 47 2

AT3302000 Vilsalpsee * 1 831 E 10 30 N 47 27

AT3303000 Valsertal * 3 519,4 E 11 36 N 47 2

AT3304000 Karwendel * 73 000 E 11 29 N 47 24

AT3305000 Ötztaler Alpen * 39 470 E 11 1 N 46 50

AT3306000 Afrigal * 71,6 E 10 48 N 47 21

AT3307000 Egelsee * 3,07 E 12 10 47 36

AT3308000 Schwemm * 65,68 E 12 17 N 47 39

AT3309000 Lechtal * 4 138 E 10 32 N 47 20

AT3310000 Arzler Pitzeklamm * 31,2 E 10 46 N 47 12

AT3311000 Engelswand 39,8 E 10 55 N 47 9

AT3313000 Fließer Sonnenhänge 88,84 E 10 37 N 47 7

AT3401000 Naturschutzgebiet Rohrach * 48,19 E 9 48 N 47 35

AT3402000 Rheindelta * 2 065,65 E 9 38 N 47 30

AT3403000 Mehrerauer Seeufer — Mündung der Bregenzerach * 118,29 E 9 42 N 47 30

AT3405000 Bregenzerachschlucht * 434,02 E 9 48 N 47 29

AT3406000 Witmoos * 18,19 E 9 50 N 47 30

AT3407000 Fohramoos * 54,29 E 9 48 N 47 25
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A B C D E

Code des GGB Bezeichnung des GGB *
Fläche des GGB

(ha)
Länge des GGB

(km)
Geografische Koordinaten des GGB

Längengrad Breitengrad

AT3408000 Bangs — Matschels * 447,42 E 9 32 N 47 16

AT3409000 Ludescherberg * 377,35 E 9 48 N 47 12

AT3410000 Gadental * 1 543,77 E 9 59 N 47 13

AT3413000 Wiegensee * 64,74 E 10 5 N 46 58

AT3414000 Leiblach * 7,62 E 9 44 N 47 33

AT3415000 Alpenmannstreu Gamperdonatal * 37,61 E 9 39 N 47 5

AT3416000 Spirkenwälder Saminatal * 477,57 E 9 36 N 47 9

AT3417000 Spirkenwälder Brandnertal 104,74 E 9 45 N 47 7

AT3418000 Spirkenwald Oberer Tritt * 11,87 E 9 42 N 47 8

AT3419000 Spirkenwälder Innergamp * 43,87 E 9 38 N 47 9

AT3420000 Unter-Überlutt 22,85 E 9 58 N 47 15

AT3421000 Gsieg — Obere Mähder 73,13 E 9 41 N 47 23

AT3422000 Schuttfluren Tafamunt 68,43 E 10 4 N 46 58

DE8236371 Flyschberge bei Bad Wiessee * 954,58 0 E 11 40 N 47 42

DE8238301 Standortübungsplatz St. Margarethen/Brannenburg * 64 0 E 12 4 N 47 43

DE8239371 Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal * 1 826,39 0 E 12 15 N 47 44

DE8239372 Geigelstein und Achentaldurchbruch * 3 207,18 0 E 12 20 N 47 42

DE8240371 Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit
Extensivwiesen

* 151,09 0 E 12 26 N 47 44

DE8241371 Extensivwiesen um Ruhpolding 103,12 0 E 12 37 N 47 45

DE8241372 Östliche Chiemgauer Alpen * 12 922,66 0 E 12 40 N 47 42

DE8325301 Lindenberger Moos * 106 0 E 9 52 N 47 36

DE8332303 Bergsturzgebiet „Im Gsott“ * 118 0 E 11 5 N 47 38

DE8332304 Ammertaler Wiesmahdhänge * 440 0 E 11 3 N 47 36

DE8332371 Moore im oberen Ammertal * 629,53 0 E 11 2 N 47 36

DE8333371 Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil * 132,37 0 E 11 17 N 47 39

DE8334302 Probstalm und Probstenwand * 88 0 E 11 29 N 47 39
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DE8334372 Kammmolchlebensraum bei Kochel 31,19 0 E 11 23 N 47 39

DE8334373 Kesselberggebiet * 647,95 0 E 11 20 N 47 37

DE8336371 Mangfallgebirge * 14 871,3 0 E 11 51 N 47 37

DE8342301 Nationalpark Berchtesgaden * 21 364 0 E 12 55 N 47 33

DE8342302 NSG „Aschau“, NSG „Schwarzbach“ und Schwimmendes
Moos

* 803 0 E 12 46 N 47 39

DE8343303 Untersberg * 3 514 0 E 12 59 N 47 41

DE8343371 Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden * 30,71 0 E 12 57 N 47 37

DE8343372 Extensivwiesen in der Ramsau 42,69 0 E 12 56 N 47 36

DE8424302 Naturschutzgebiet „Rohrachschlucht“ * 174 0 E 9 48 N 47 35

DE8426301 Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach * 712 0 E 10 3 N 47 31

DE8426302 Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg * 1 993 0 E 10 6 N 47 30

DE8427301 Grünten * 146 0 E 10 19 N 47 32

DE8429303 Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Ach * 624 0 E 10 31 N 47 33

DE8429304 Aggenstein * 130 0 E 10 33 N 47 32

DE8430303 Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal * 987 0 E 10 42 N 47 33

DE8431371 Ammergebirge * 27 581,8 0 E 10 56 N 47 32

DE8432301 Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe * 692 0 E 11 9 N 47 34

DE8432302 Auerberg, Mühlberg * 293 0 E 11 9 N 47 34

DE8433301 Karwendel mit Isar * 19 590 0 E 11 20 N 47 29

DE8433371 Estergebirge * 6 076,87 0 E 11 12 N 47 32

DE8434372 Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck * 1 453,79 0 E 11 30 N 47 36

DE8525301 Häderichmoore * 89 0 E 9 59 N 47 29

DE8526301 Wildflusssystem Bolgenach * 164 0 E 10 8 N 47 26

DE8526302 Piesenkopfmoore * 779 0 E 10 8 N 47 25

DE8527301 Hörnergruppe * 1 183 0 E 10 10 N 47 27

DE8527371 Schönberger Ach * 29,56 0 E 10 12 N 47 26
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DE8528301 Allgäuer Hochalpen * 21 227 0 E 10 19 N 47 23

DE8532371 Wettersteingebirge * 4 256,91 0 E 11 5 N 47 25

DE8533301 Mittenwalder Buckelwiesen * 1 927 0 E 11 14 N 47 27

DE8626301 Hoher Ifen * 2 451 0 E 10 8 N 47 22

DE8627301 Engenkopfmoor * 94 0 E 10 12 N 47 23

DE8627302 Schlappolt * 195 0 E 10 13 N 47 21

ES0000016 Ordesa y Monte Perdido * 15 608 W 0 1 N 42 38

ES0000018 Prepirineu Central català * 47 083 E 1 43 N 42 16

ES0000022 Aigüestortes * 45 890 E 0 56 N 42 34

ES0000123 Larra-Aztaparreta * 3 946,38 W 0 46 N 42 56

ES0000126 Roncesvalles-Selva de Irati * 17 039 W 1 7 N 42 58

ES0000149 Posets — Maladeta * 33 267 E 0 31 N 42 38

ES2200009 Larrondo-Lakartxela * 2 151 W 0 53 N 42 56

ES2200012 Río Salazar * 508,35 W 1 10 N 42 42

ES2200019 Monte Alduide * 9 028,60 W 1 27 N 43 1

ES2200025 Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro * 1 096 W 1 19 N 42 42

ES2200027 Ríos Eska y Biniés * 385 W 0 58 N 42 44

ES2410001 Los Valles — Sur * 14 655 W 0 46 N 42 44

ES2410002 Pico y Turberas del Anayet 409 W 0 26 N 42 47

ES2410003 Los Valles * 27 058 W 0 40 N 42 48

ES2410005 Guara Norte * 12 763 W 0 13 N 42 17

ES2410006 Bucaruelo — Garganta de Los Navarros * 9 775 W 0 8 N 42 42

ES2410008 Garganta de Obarra * 736 E 0 37 N 42 24

ES2410009 Congosto de Ventamillo * 247 E 0 27 N 42 29

ES2410010 Monte Pacino * 510 W 0 21 N 42 45

ES2410011 Cabecera del Río Aguas Limpias * 3 037 W 0 17 N 42 49
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ES2410013 Macizo de Cotiella * 8 275 E 0 19 N 42 31

ES2410014 Garcipollera — Selva de Villanúa * 3 899 W 0 28 N 42 38

ES2410019 Río Cinca (Valle de Pineta) * 118 E 0 7 N 42 39

ES2410021 Curso Alto del Río Aragón 146 W 0 32 N 42 39

ES2410022 Cuevas de Villanúa 0,12 W 0 31 N 42 41

ES2410023 Collarada y Canal de Ip * 6 001 W 0 29 N 42 43

ES2410024 Telera — Acumuer * 5 555 W 0 19 N 42 38

ES2410025 Sierra y Cañones de Guara * 34 663 W 0 10 N 42 15

ES2410027 Río Aurín * 91 W 0 25 N 40 38

ES2410029 Tendeñera * 12 813 W 0 12 N 42 39

ES2410031 Foz Escarrilla — Cucuraza * 1 610 W 0 18 N 42 44

ES2410040 Puertos de Panticosa, Bramatuero y Brazatos * 3 001 W 0 11 N 42 46

ES2410044 Puerto de Otal — Cotefablo * 1 964 W 0 12 N 42 36

ES2410045 Sobrepuerto * 3 469 W 0 14 N 42 34

ES2410046 Río Ésera * 1 759 E 0 28 N 42 34

ES2410048 Río Ara * 2 019,06 W 0 6 N 42 37

ES2410049 Río Isábena * 1 993 E 0 34 N 42 19

ES2410050 Cuenca del Río Yesa * 5 601 E 0 2 N 42 31

ES2410051 Cuenca del Río Airés * 3 743 E 0 6 N 42 34

ES2410052 Alto Valle del Cinca * 14 655 E 0 11 N 42 40

ES2410053 Chistau * 9 767 E 0 18 N 42 35

ES2410054 Sierra Ferrera * 8 023 E 0 16 N 42 28

ES2410055 Sierra de Arro * 1 460 E 0 13 N 42 25

ES2410056 Sierra de Chía — Congosto de Seira * 8 666 E 0 24 N 42 30

ES2410059 El Turbón * 2 822 E 0 30 N 42 25

ES2410150 Cueva de Los Moros 0,25 W 0 31 N 42 41
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ES2410154 Turberas del Macizo de Los Infiernos 50,27 W 0 16 N 42 46

ES2410155 Turberas de Acumuer 13,3 W 0 25 N 42 42

ES5120002 Capçaleres del Ter i del Fresser * 10 267 E 2 12 N 42 23

ES5120003 Serra Cavallera * 3 438 E 2 14 N 42 17

ES5120019 Riu Ter * 360 E 2 18 N 42 14

ES5130003 Alt Pallars * 43 314 E 1 21 N 42 39

ES5130004 Baish Aran * 8 294 E 0 44 N 42 48

ES5130005 Era Artiga de Lin — Eth Portilhon * 4 824 E 0 42 N 42 41

ES5130006 Estanho de Vielha 29 E 0 48 N 42 42

ES5130007 Riberes de l'Alt Segre * 225 E 1 51 N 42 24

ES5130010 Serra de Boumort * 7 255 E 1 7 N 42 15

ES5130011 Riu de la Llosa * 84 E 1 42 N 42 24

ES5130012 Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs 5 117 E 0 50 N 42 20

ES5130019 Estany de Montcortès 45 E 0 59 N 42 19

ES5130022 La Torrassa * 60 E 1 8 N 42 36

ES5130023 Beneïdor * 416 E 1 34 N 42 22

ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri 1 280 E 0 45 N 42 22

FI1300101 Pallas-Ounastunturi * 59 426 E 23 56 N 68 8

FI1300102 Malla * 3 089 E 20 40 N 69 3

FI1300103 Pöyrisjärven erämaa * 146 834 E 24 9 N 68 36

FI1300105 Käsivarren erämaa * 264 892 E 21 44 N 68 55

FI1300107 Jietanasvuoma * 1 511 E 22 34 N 68 27

FI1300108 Iiton palsasuot * 66 E 21 25 N 68 43

FI1300111 Sotkavuoma * 2 602 E 23 16 N 68 20

FI1300112 Saanan luonnonsuojelualue * 240 E 20 50 N 69 2

FI1300118 Tarvantovaara * 66 403 E 22 51 N 68 35
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FI1300201 Lemmenjoen kansallispuisto * 285 990 E 25 36 N 68 35

FI1300202 Muotkatunturin erämaa * 158 208 E 26 17 N 69 8

FI1300204 Vätsärin erämaa * 157 368 E 28 34 N 69 13

FI1300207 Pieran Marin jänkä * 2 643 E 27 10 N 69 24

FI1300601 Puljun erämaa * 56 351 E 24 43 N 68 20

FI1302001 Kevo * 71 406 E 26 41 N 69 34

FI1302002 Kaldoaivin erämaa * 351 633 E 27 52 N 69 39

FI1302003 Paistunturin erämaa * 159 770 E 26 13 N 69 37

FI1302004 Pulmankijärvi 1 623 E 27 59 N 69 57

FI1302008 Vetsijoen suistolehto 14 E 27 18 N 69 57

FI1302009 Kirkkotupien niitty * 1,1 E 27 0 N 69 51

FI1302010 Luomusjoen kuolpuna 2 E 26 8 N 69 23

FI1302011 Välimaan kenttä * 2 E 27 29 N 70 1

FI1302012 Pappilan niitty * 3,2 E 27 0 N 69 51

FI1302013 Mieraslompolon kenttä * 2,2 E 27 12 N 69 35

FR7200742 Massif du Moulle de Jaout * 16 600 W 0 24 N 43 2

FR7200743 Massif du Ger et du Lurien * 14 150 W 0 21 N 42 49

FR7200744 Massif de Sesques et de l'Ossau * 25 650 W 0 30 N 42 54

FR7200745 Massif du Montagnon * 8 871 W 0 31 N 43 1

FR7200746 Massif de l'Anie et d'Espelunguere * 14 461 W 0 38 N 42 53

FR7200747 Massif du Layens * 5 750 W 0 38 N 43 3

FR7200749 Montagnes du Baretous * 14 600 W 0 46 N 43 2

FR7200750 Montagnes de la Haute Soule * 14 750 W 0 53 N 42 59

FR7200751 Montagnes du Pic des Escaliers * 9 200 W 0 59 N 43 3

FR7200752 Massif des Arbailles * 13 000 W 1 1 N 43 7

FR7200753 Forêt d'Iraty * 2 500 W 1 4 N 43 1
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FR7200754 Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port * 13 500 W 1 11 N 43 4

FR7200790 Le Saison (cours d'eau) * 2 200 W 0 52 N 43 14

FR7200791 Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et Marais de Labastide-
Villefranche

* 2 450 W 0 51 N 43 22

FR7200792 Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau) * 1 600 W 0 36 N 43 4

FR7200793 Le Gave d'Ossau * 2 300 W 0 25 N 43 4

FR7300821 Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de
Serre-Haute et du Crabère

* 6 428 E 0 55 N 42 50

FR7300822 Vallée du Riberot et massif du Mont Valier * 7 745 E 1 3 N 42 48

FR7300825 Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze * 2 218 E 1 24 N 42 47

FR7300827 Vallée de l'Aston * 15 030 E 1 39 N 42 41

FR7300829 Quiès calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la Petite
Caougno

* 2 484 E 1 39 N 42 49

FR7300831 Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante,
haute vallée de l'Oriège

* 10 279 E 2 2 N 42 40

FR7300838 Grotte de Montseron 1 E 1 19 N 43 1

FR7300839 Grotte du Ker de Massat 1 E 1 19 N 42 53

FR7300841 Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil
et de la carrière de Sabarat

* 1 633 E 1 20 N 43 4

FR7300842 Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Herm * 2 216 E 1 39 N 42 56

FR7300880 Haute vallée d'Oô * 3 407 E 0 30 N 42 43

FR7300881 Haute vallée de la Pique * 8 251 E 0 35 N 42 43

FR7300883 Haute vallée de la Garonne * 11 134 E 0 46 N 42 52

FR7300884 Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac,
Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié

* 7 680 E 0 43 N 42 57

FR7300920 Granquet-Pibeste et Soum d'Ech * 7 200 0 W 0 9 N 43 3

FR7300921 Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos) * 2 924 W 0 16 N 42 55

FR7300922 Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets) * 357 W 0 9 N 43 5

FR7300923 Moun Né de Cauterets, pic de Cabaliros * 3 711 W 0 8 N 42 55

FR7300924 Péguère, Barbat, Cambalès * 4 651 W 0 10 N 42 51
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FR7300925 Gaube, Vignemale * 7 395 W 0 8 N 42 48

FR7300926 Ossoue, Aspé, Cestrède * 5 226 W 0 3 N 42 45

FR7300927 Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude * 9 479 E 0 3 N 42 43

FR7300928 Pic Long Campbielh * 8 174 E 0 7 N 42 47

FR7300929 Néouvielle * 6 191 E 0 9 N 42 51

FR7300930 Barèges, Ayre, Piquette * 1 635 0 E 0 6 N 42 52

FR7300931 Lac Bleu Léviste * 7 377 E 0 2 N 42 55

FR7300932 Liset de Hount Blanque * 4 059 E 0 10 N 42 57

FR7300933 Hautes-Baronnies, Coume de Pailhas * 300 E 0 15 N 43 0

FR7300934 Rioumajou et Moudang * 9 522 E 0 17 N 42 44

FR7300935 Haut-Louron: Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs,
Gorges de Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère,
montagne de Tramadits

* 5 439 E 0 25 N 42 43

FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste * 9 602 E 1 49 N 43 5

FR8201680 Landes, pelouses et forêts du Vallon de la Jarjatte et prairies
humides de Lus

* 2 777 E 5 47 N 44 40

FR8201681 Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental * 329 E 5 10 N 44 49

FR8201682 Pelouses et habitats rocheux du rebord méridional du
Vercors

* 2 284 E 5 17 N 44 52

FR8201692 Sources et habitats rocheux de la Vernaison et des Goulets
de Combe Laval et du Vallon de Sainte-Marie

* 1 235 E 5 20 N 44 59

FR8201696 Tuffières du Vercors * 71 E 5 35 N 44 50

FR8201698 Contamines Montjoie — Miage — Tré la Tête * 5 547 E 6 44 N 45 46

FR8201699 Aiguilles Rouges * 9 065 E 6 51 N 45 58

FR8201700 Haut Giffre * 12 442 E 6 49 N 46 2

FR8201701 Les Aravis * 8 907 E 6 33 N 45 58

FR8201702 Plateau de Beauregard * 87 E 6 23 N 45 52

FR8201703 Massif de la Tournette * 4 658 E 6 16 N 45 50

FR8201704 Les Frettes — Massif des Glières * 4 793 E 6 20 N 45 59

FR8201705 Massif du Bargy * 2 891 E 6 28 N 46 0
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FR8201706 Roc d'Enfer * 4 054 E 6 35 N 46 11

FR8201708 Mont de Grange 1 261 E 6 48 N 46 15

FR8201709 Cornettes de Bise * 1 551 E 6 47 N 46 19

FR8201710 Massif des Voirons 978 E 6 21 N 46 12

FR8201712 Le Salève * 1 599 E 6 11 N 46 9

FR8201715 Vallée de l'Arve * 72 E 6 20 N 46 6

FR8201719 Delta de la Dranse * 53 E 6 30 N 46 23

FR8201720 Cluse du Lac d'Annecy * 282 E 6 13 N 45 47

FR8201722 Zones humides du Bas Chablais * 248 E 6 26 N 46 20

FR8201723 Plateau Gavot * 165 E 6 39 N 46 22

FR8201724 Marais de Chilly et de Marival 24 E 6 17 N 46 17

FR8201732 Tourbières des lacs Luitel et Praver * 17 E 5 51 N 45 5

FR8201733 Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de
Chamrousse au Grand Colon

2 686 E 5 54 N 45 8

FR8201735 Landes, tourbières et habitats rocheux du Massif de Taillefer * 2 858 E 5 55 N 45 3

FR8201736 Marais à Laiche bicolore, prairies de fauche et habitats
rocheux du Vallon du Ferrand et du Plateau d'Emparis

* 2 446 E 6 13 N 45 4

FR8201738 Milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières du
Bassin de Bourg-d'Oisans

* 3 372 E 6 2 N 45 3

FR8201740 Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux
des Hauts Plateaux de Chartreuse et de ses versants

* 4 431 E 5 53 N 45 23

FR8201741 Forêts de ravins, landes et habitats rocheux des ubacs du
Charmant Som et des Gorges du Guiers Mort

* 2 070 E 5 45 N 45 19

FR8201743 Prairies à orchidées, tuffières et gorges de la Bourne * 3 533 E 5 23 N 45 4

FR8201744 Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux
des Hauts Plateaux et de la bordure orientale du Vercors

* 18 960 E 5 30 N 44 52

FR8201745 Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du
Plateau du Sornin

* 960 E 5 36 N 45 11

FR8201747 Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux
du Massif de l'Obiou et des gorges de la Souloise

* 3 750 E 5 53 N 44 46

FR8201751 Massif de la Muzelle en Oisans — Parc des Ecrins * 16 676 E 6 3 N 44 55
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FR8201753 Forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col
d'Ornon

* 4 775 E 5 58 N 44 58

FR8201770 Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de
l'avant-pays savoyard

* 3 156 E 5 45 N 45 36

FR8201772 Réseau de zones humides dans l'Albanais * 401 E 5 57 N 45 46

FR8201773 Réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
Basse Vallée de l'Isère

* 822 E 6 13 N 45 34

FR8201774 Tourbière des Creusates * 12 E 6 1 N 45 41

FR8201775 Rebord méridional du Massif des Bauges * 1 170 E 6 1 N 45 31

FR8201776 Tourbière et lac des Saisies * 288 E 6 31 N 45 46

FR8201777 Les Adrets de Tarentaise 467 E 6 44 N 45 36

FR8201778 Landes, prairies et habitats rocheux du Massif du Mont
Thabor

* 4 806 E 6 34 N 45 7

FR8201779 Formations forestières et herbacées des Alpes internes 1 562 E 6 52 N 45 17

FR8201780 Réseau de vallons d'altitude à Caricion * 9 516 E 7 0 N 45 29

FR8201781 Réseau de zones humides et alluviales des Hurtières * 508 E 6 17 N 45 29

FR8201782 Perron des Encombres * 2 034 E 6 25 N 45 16

FR8201783 Massif de la Vanoise * 54 030 E 6 52 N 45 23

FR8202002 Partie orientale du Massif des Bauges * 14 513 E 6 13 N 45 40

FR8202003 Massif de la Lauzière * 9 543 E 6 22 N 45 28

FR8202004 Mont Colombier * 2 182 E 6 7 N 45 38

FR9101468 Bassin du Rebenty * 8 587 E 1 59 N 42 46

FR9101470 Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette * 8 731 0 E 2 11 N 42 46

FR9101471 Capcir, Carlit et Campcardos * 39 781 E 1 55 N 42 34

FR9101472 Massif du Puigmal * 8 805 E 2 7 N 42 26

FR9101473 Massif de Madres-Coronat * 26 614 0 E 2 14 N 42 37

FR9101475 Massif du Canigou * 11 640 E 2 21 N 42 28

FR9101476 Conque de la Preste * 8 436 E 2 25 N 42 25

FR9102010 Sites à chiroptères des Pyrénées orientales 2 330 E 2 17 N 42 30
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FR9301497 Plateau d'Emparis — Goleon * 7 476 E 6 17 N 45 5

FR9301498 Combeynot — Lautaret — Ecrins * 9 944 E 6 25 N 44 59

FR9301499 Clarée * 25 732 E 6 37 N 45 1

FR9301502 Steppique Durancien et Queyrassin * 19 698 E 6 37 N 44 40

FR9301503 Rochebrune — Izoard — Vallée de la Cerveyrette * 26 701 E 6 40 N 44 47

FR9301504 Haut Guil — Mont Viso — Val Preveyre * 18 733 E 7 0 N 44 42

FR9301505 Vallon des Bans — Vallée du Fournel * 8 841 E 6 23 N 44 46

FR9301506 Valgaudemar * 9 974 E 6 11 N 44 46

FR9301509 Piolit — Pic de Chabrières 1 599 E 6 17 N 44 35

FR9301511 Dévoluy — Durbon — Charance — Champsaur * 35 604 E 5 54 N 44 36

FR9301519 Le Buech * 2 431 E 5 50 N 44 17

FR9301523 Bois de Morgon — Forêt de Boscodon — Bragousse * 2 522 E 6 25 N 44 29

FR9301524 Haute Ubaye — Massif du Chambeyron * 14 105 E 6 51 N 44 34

FR9301525 Coste Plane — Champerous * 1 511 E 6 26 N 44 27

FR9301526 La Tour des Sagnes — Vallon des Terres Pleines —
Orrenaye

* 5 072 E 6 46 N 44 21

FR9301529 Dormillouse — Lavercq * 6 396 E 6 31 N 44 20

FR9301530 Cheval Blanc — Montagne des Boules — Barre des
Dourbes

* 8 275 E 6 26 N 44 7

FR9301533 L'Asse * 21 890 E 6 22 N 43 56

FR9301535 Montagne de Val — Haut — Clues de Barles — Clues de
Verdaches

* 13 225 E 6 16 N 44 16

FR9301546 Lac Saint-Léger * 5,27 E 6 20 N 44 25

FR9301547 Grand Coyer * 6 246 E 6 42 N 44 5

FR9301549 Entraunes * 19 796 E 6 47 N 44 8

FR9301550 Sites à chauves souris de la Haute Tinée * 1 738 E 6 55 N 44 15

FR9301552 Adret de Pra Gaze 99,82 E 6 51 N 44 16

FR9301554 Sites à chauves souris — Castellet-Les-Sausses et Gorges de
Daluis

* 3 428 E 6 48 N 44 1
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FR9301556 Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons — Dome
de Barrot — Gorges du Cian

* 14 839 E 7 3 N 44 3

FR9301559 Le Mercantour * 68 073 E 7 10 N 44 8

FR9301560 Mont Chajol * 1 426 E 7 32 N 44 7

FR9301561 Marguareis — Ubac de Tende à Saorge * 6 314 E 7 41 N 44 4

FR9301562 Sites à Spéléomanthes de Roquebilière * 415 E 7 18 N 44 1

FR9301566 Sites à chauves souris de Breil-sur-Roya * 2 475 E 7 31 N 43 55

FR9302002 Montagne de Seymuit — Crête de la Scie 1 404 E 6 14 N 44 25

FR9302005 La Bendola * 1 058 E 7 34 N 43 58

IT1110006 Orsiera — Rocciavré 10 965 E 7 8 N 45 3

IT1110007 Laghi di Avigliana * 420 E 7 23 N 45 4

IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera 62 E 7 28 N 45 10

IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand. * 3 712 E 6 55 N 45 3

IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives 145 E 7 44 N 45 24

IT1110021 Laghi di Ivrea * 1 598 E 7 53 N 45 29

IT1110022 Stagno di Oulx 84 E 6 49 N 45 2

IT1110026 Champlas — Colle Sestriere * 1 050 E 6 50 N 44 57

IT1110027 Boscaglie di Tasso di Guaglione (Val Clarea) * 340 E 6 57 N 45 9

IT1110029 Pian della Mussa (Balme) * 3 554 E 7 9 N 45 17

IT1110030 Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco * 1 250 E 7 7 N 45 9

IT1110031 Valle Thuras * 978 E 6 51 N 44 53

IT1110032 Pra — Barant 4 120 E 7 3 N 44 45

IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica 132 E 7 7 N 44 48

IT1110038 Col Basset (Sestriere) 271 E 6 52 N 44 58

IT1110039 Rocciamelone * 1 966 E 7 5 N 45 10

IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx — Auberge * 1 070 E 6 49 N 45 3

IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx — Amazas 339 E 6 49 N 45 1
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IT1110043 Pendici del Monte Chaberton * 329 E 6 46 N 44 57

IT1110044 Bardonecchia — Val Fredda 1 686 E 6 48 N 45 5

IT1110045 Bosco di Pian Prà (Rorà) * 93 E 7 11 N 44 47

IT1110048 Grotta del Pugnetto 19 1 E 7 24 N 45 16

IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle 1 328 E 6 39 N 45 4

IT1110052 Oasi xerotermica di Puys — Beaulard * 468 E 6 44 N 45 2

IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera) 327 E 6 54 N 44 53

IT1110055 Arnodera — Colle Montabone * 112 E 7 3 N 45 7

IT1110057 Serra di Ivrea 4 572 E 7 56 N 45 29

IT1110058 Cima Fourier e Lago Nero 640 E 6 47 N 44 54

IT1110080 Val Troncea * 10 130 E 6 58 N 44 58

IT1110081 Monte Musiné e Laghi di Caselette * 1 524 E 7 28 N 45 7

IT1120003 Monte Fenera 3 348 E 8 20 N 45 42

IT1120006 Val Mastallone * 1 882 E 8 10 N 45 55

IT1120028 Alta Val Sesia * 7 545 E 7 53 N 45 53

IT1130002 Val Sessera * 10 787 E 8 2 N 45 41

IT1140003 Campello Monti 548 E 8 13 N 45 56

IT1140004 Rifugio M. Luisa (Val Formazza) 3 146 E 8 25 N 46 26

IT1140006 Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola * 746 E 8 16 N 46 3

IT1140007 Boleto — M.te Avigno 390 E 8 21 N 45 47

IT1140016 Alpi Veglia e Devero * 11 734 E 8 13 N 46 18

IT1160016 Stazione di muschi calcarizzanti — C.ba Seviana e C.ba
Barmarossa

* 1,61 E 7 17 N 44 25

IT1160017 Stazione di Linum narbonense * 8,28 E 7 16 N 44 25

IT1160018 Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale 715 E 6 54 N 44 29

IT1160020 Bosco di Bagnasco * 381 E 8 4 N 44 16

IT1160021 Gruppo del Tenibres * 5 338 E 7 0 N 44 18
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IT1160023 Vallone di Orgials — Colle della Lombarda 530 E 7 8 N 44 13

IT1160024 Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac * 1 276 E 6 54 N 44 24

IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle
Turbiglie e Grotte di Bos

2 940 E 7 52 N 44 15

IT1160028 Grotta delle Vene 6,01 4 E 7 45 N 44 9

IT1160030 Stazione di Carex Pauciflora di Chialvetta 5,57 E 7 0 N 44 26

IT1160035 M. Antoroto 863 E 7 55 N 44 11

IT1160037 Grotta di Rio Martino 0,3 2 E 7 8 N 44 41

IT1160040 Stazioni di Euphorbia valliniana 207 E 7 10 N 44 31

IT1160056 Alpi Marittime * 32 959 E 7 21 N 44 11

IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro * 9 340 E 7 42 N 44 9

IT1160058 Gruppo del M. Viso e bosco dell'Alevè * 7 230 E 7 6 N 44 38

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso * 71 124 E 7 18 N 45 31

IT1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes * 1 593 E 7 4 N 45 30

IT1202000 Parco del Mont Avic * 5 750 E 7 34 N 45 38

IT1203010 Zona Umida di Morgex * 30 E 7 3 N 45 44

IT1203020 Lago di Lolair * 28 E 7 8 N 45 41

IT1203030 Formazioni Steppiche della Cote De Gargantua * 19 E 7 17 N 45 43

IT1203040 Stagno di Loson * 4,55 E 7 33 N 45 46

IT1203050 Lago di Villa * 27 E 7 41 N 45 41

IT1203060 Stagno di Holay 3,01 E 7 48 N 45 35

IT1203070 Mont Mars * 380 E 7 55 N 45 38

IT1204010 Ambienti Glaciali del Monte Bianco * 12 557 E 6 51 N 45 50

IT1204032 Talweg della Val Ferret * 120 E 7 1 N 45 51

IT1204220 Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa * 8 645 E 7 47 N 45 54

IT1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin * 356 E 6 57 N 45 40

IT1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche * 336 E 7 0 N 45 32
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IT1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo * 750 E 7 8 N 45 52

IT1205030 Pont d'Ael * 183 E 7 13 N 45 40

IT1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles 1,59 E 7 15 N 45 42

IT1205050 Ambienti Xerici del Mont Torretta — Bellon * 49 E 7 14 N 45 43

IT1205061 Stazione di Astragalus centralpinus di Cogne 36 E 7 18 N 45 40

IT1205064 Vallone del Grauson * 489 E 7 23 N 45 38

IT1205065 Vallone dell'Urtier * 1 506 E 7 26 N 45 36

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel * 35 E 7 25 N 45 44

IT1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno Al Lago Tsan * 453 E 7 32 N 45 51

IT1205082 Stagno di Lo Ditor * 22 E 7 33 N 45 50

IT1205090 Ambienti Xerici di Chameran — Grand Brison — Cly * 97 E 7 34 N 45 45

IT1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna * 1 103 E 7 36 N 45 35

IT1205110 Stazione di Peonia Officinalis 33 E 7 47 N 45 37

IT1313712 Cima di Piano Cavallo — Bric Cornia * 4 486 E 7 47 N 44 6

IT1314609 Monte Monega — Monte Prearba * 3 670 E 7 48 N 44 1

IT1314610 Monte Saccarello — Monte Fronté * 3 927 E 7 44 N 44 3

IT1314611 Monte Gerbonte * 2 261 E 7 41 N 44 0

IT1315421 Monte Toraggio — Monte Pietravecchia * 2 648 E 7 40 N 43 58

IT1322122 Croce della Tia — Rio Barchei * 660 E 8 8 N 44 19

IT1322216 Ronco di Maglio * 1 449 E 8 14 N 44 18

IT1322217 Bric Tana — Bric Mongarda * 168 E 8 12 N 44 21

IT1322223 Cave Ferecchi * 37 E 8 12 N 44 22

IT1323014 Monte Spinarda — Rio Nero * 943 E 8 5 N 44 12

IT1323021 Bric Zerbi * 711 E 8 6 N 44 16

IT1323112 Monte Carmo — Monte Settepani * 7 575 E 8 11 N 44 13

IT1323115 Lago di Osiglia * 409 E 8 11 N 44 18
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IT1323920 Monte Galero * 3 194 E 8 2 N 44 7

IT2010001 Lago di Ganna * 106 E 8 49 N 45 53

IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella * 751 E 8 48 N 45 51

IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori * 1 312 E 8 45 N 45 52

IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori * 894 E 8 45 N 45 51

IT2010005 Monte Martica 1 057 E 8 48 N 45 53

IT2010016 Val Veddasca 4 919 E 8 47 N 46 3

IT2010018 Monte Sangiano * 195 E 8 37 N 45 52

IT2010019 Monti della Valcuvia * 1 629 E 8 42 N 45 55

IT2020001 Lago di Piano * 207 E 9 9 N 46 2

IT2020009 Valle del Dosso * 1 652 E 9 14 N 46 12

IT2020010 Lago di Segrino * 282 E 13 40 N 45 38

IT2030001 Grigna Settentrionale * 1 617 E 9 22 N 45 57

IT2030002 Grigna Meridionale * 2 732 E 9 21 N 45 55

IT2030003 Monte Barro * 649 E 9 22 N 45 50

IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel * 836 E 10 8 N 46 34

IT2040002 Motto di Livigno — Val Saliente * 1 251 E 10 6 N 46 33

IT2040003 Val Federia * 1 593 E 10 4 N 46 31

IT2040004 Valle Alpisella * 1 045 E 10 13 N 46 33

IT2040005 Valle della Forcola 212 E 10 2 N 46 27

IT2040006 La Vallaccia — Pizzo Filone * 1 982 E 10 10 N 46 29

IT2040007 Passo e Monte di Foscagno 1 081 E 10 12 N 46 29

IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale * 1 572 E 10 18 N 46 30

IT2040009 Valle di Fraele * 1 691 E 10 16 N 46 33

IT2040010 Valle del Braulio — Cresta di Reit * 3 559 E 10 24 N 46 31

IT2040011 Monte Vago — Val di Campo — Val Nera * 2 874 E 10 6 N 46 27
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IT2040012 Val Viola Bormina — Ghiacciaio di Cima dei Piazzi 5 962 E 10 13 N 46 25

IT2040013 Val Zebru' — Gran Zebru' — Monte Confinale 3 725 E 10 30 N 46 28

IT2040014 Valle e Ghiacciaio dei Forni — Val Cedec — Gran Zebrù —
Cevedale

6 157 E 10 34 N 46 25

IT2040015 Paluaccio di Oga * 28 E 10 20 N 46 28

IT2040016 Monte di Scerscen — Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta * 9 666 E 9 54 N 46 20

IT2040017 Disgrazia — Sissone * 3 010 E 9 45 N 46 17

IT2040018 Val Codera * 818 E 9 29 N 46 14

IT2040019 Bagni di Masino — Pizzo Badile — Pizzo del Ferro * 2 755 E 9 35 N 46 15

IT2040020 Val di Mello — Piano di Preda Rossa * 5 789 E 9 41 N 46 15

IT2040021 Val di Togno — Pizzo Scalino * 3 150 E 9 55 N 46 14

IT2040023 Valle dei Ratti * 928 E 9 32 N 46 12

IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda * 2 119 E 10 11 N 46 11

IT2040025 Pian Gembro * 78 E 10 9 N 46 9

IT2040026 Val Lesina * 1 184 E 9 27 N 46 5

IT2040027 Valle del Bitto di Gerola * 2 458 E 9 31 N 46 5

IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo * 3 399 E 9 36 N 46 4

IT2040029 Val Tartano * 1 451 E 9 43 N 46 4

IT2040030 Val Madre * 1 486 E 9 42 N 46 8

IT2040031 Val Cervia * 1 893 E 9 48 N 46 6

IT2040032 Valle del Livrio * 2 108 E 9 51 N 46 7

IT2040033 Val Venina 3 644 E 9 53 N 46 3

IT2040034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca * 3 143 E 9 59 N 46 7

IT2040035 Val Bondone — Val Caronella * 1 500 E 10 3 N 46 7

IT2040036 Val Belviso * 766 E 10 6 N 46 4

IT2040037 Rifugio Falk * 4,22 E 10 15 N 46 23

IT2040038 Val Fontana * 4 210 E 10 0 N 46 14
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IT2040039 Val Zerta * 1 585 E 9 23 N 46 21

IT2040040 Val Bodengo 2 555 E 9 17 N 46 15

IT2040041 Piano di Chiavenna * 2 514 E 9 23 N 46 16

IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola * 1 715 E 9 25 N 46 10

IT2060001 Valtorta e Valmoresca * 1 682 E 9 37 N 46 1

IT2060002 Valle di Piazzatorre — Isola di Fondra * 2 513 E 9 42 N 45 58

IT2060003 Alta Val Brembana — Laghi Gemelli * 4 251 E 9 51 N 46 1

IT2060004 Alta Val di Scalve * 7 053 E 10 10 N 46 1

IT2060005 Val Sedornia — Val Zurio — Pizzo della Presolana * 12 962 E 10 1 N 45 57

IT2060006 Boschi del Giovetto di Paline 597 E 10 8 N 45 57

IT2060007 Valle Asinina 1 506 E 9 36 N 45 54

IT2060008 Valle Parina * 2 225 E 9 43 N 45 54

IT2060009 Val Nossana — Cima di Grem * 3 369 E 9 51 N 45 54

IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo * 565 E 9 39 N 45 45

IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza * 50 E 9 37 N 45 42

IT2060016 Valpredina * 90 E 9 48 N 45 43

IT2070001 Torbiere del Tonale 47 E 10 34 N 46 15

IT2070002 Monte Piccolo — Monte Colmo * 412 E 10 22 N 46 11

IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera 1 854 E 10 24 N 46 9

IT2070004 Monte Maser — Corni di Bos 2 591 E 10 26 N 46 6

IT2070005 Pizzo Badile — Alta Val Zumella 2 184 E 10 24 N 46 0

IT2070006 Pascoli di Crocedomini — Alta Val Caffaro 4 603 E 10 25 N 45 55

IT2070007 Vallone del Forcel Rosso 3 067 E 10 30 N 46 4

IT2070008 Cresta Monte Colombé e Cima Barbignaga 156 E 10 24 N 46 3

IT2070009 Versanti dell'Avio 1 678 E 10 28 N 46 10

IT2070010 Piz Olda — Val Malga 2 069 E 10 22 N 46 7
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IT2070011 Torbiera La Goia 0,2 E 10 20 N 46 6

IT2070012 Torbiere di Val Braone 68 E 10 23 N 45 58

IT2070013 Ghiacciaio dell'Adamello 2 976 E 10 31 N 46 9

IT2070014 Lago di Pile 4 E 10 27 N 46 0

IT2070015 Monte Cas — Punta Corlor 166 E 10 44 N 45 45

IT2070016 Cima Comer * 314 E 10 40 N 45 42

IT2070017 Valli di San Antonio 4 160 E 10 12 N 46 9

IT2070018 Altopiano di Cariadeghe 523 E 10 20 N 45 35

IT2070019 Sorgente Funtanì * 55 E 10 29 N 45 39

IT2070021 Valvestino * 6 473 E 10 37 N 45 46

IT2070022 Corno della Marogna * 3 571 E 10 41 N 45 48

IT2070023 Belvedere — Tri Plane * 26 E 10 22 N 46 3

IT3110001 Biotopo Vegetazione Steppica Tartscher Leiten * 38 E 10 34 N 46 40

IT3110002 Biotopo Ontaneto di Sluderno * 125 E 10 34 N 46 38

IT3110004 Biotopo Ontaneto di Cengles * 41 E 10 38 N 46 37

IT3110005 Biotopo Ontaneto di Oris * 46 E 10 39 N 46 37

IT3110010 Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg * 176 E 10 57 N 46 38

IT3110011 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa * 10 087 E 10 56 N 46 44

IT3110012 Lacines — Catena del Monteneve nel Parco Naturale
Gruppo di Tessa

* 8 095 E 11 5 N 46 49

IT3110013 Biotopo Delta del Valsura * 28 E 11 10 N 46 37

IT3110014 Biotopo Gisser Auen 14 E 11 22 N 46 45

IT3110015 Biotopo Hühnerspiel 144 E 11 29 N 46 56

IT3110016 Biotopo Wiesermoos * 14 E 12 5 N 47 3

IT3110017 Parco Naturale Vedrette di Ries — Aurina * 31 313 E 12 4 N 46 56

IT3110018 Ontaneti dell'Aurino * 25 E 11 56 N 46 53

IT3110019 Biotopo Rasner Möser * 25 E 12 4 N 46 48
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IT3110020 Biotopo Monte Covolo — Alpe di Nemes * 278 E 12 25 N 46 40

IT3110022 Biotopo Ontaneto della Rienza — Dobbiamo * 16 E 12 13 N 46 43

IT3110026 Valle di Funes — Sas De Putia — Rasciesa nel Parco
Naturale Puez-Odle

* 5 258 E 11 46 N 46 37

IT3110027 Gardena — Valle Lunga — Puez nel Parco Naturale Puez-
Odle

* 5 396 E 11 48 N 46 35

IT3110029 Parco Naturale dello Sciliar — Catinaccio * 7 293 E 11 35 N 46 29

IT3110030 Biotopo Torbiera Totes Moos * 4,19 E 11 22 N 46 26

IT3110031 Biotopo Torbiera Wölfl * 10 E 11 24 N 46 25

IT3110032 Biotopo Torbiera Tschingger * 3,08 E 11 23 N 46 26

IT3110033 Biotopo Buche di Ghiaccio 28 E 11 14 N 46 26

IT3110034 Biotopo Lago di Caldaro * 241 E 11 15 N 46 22

IT3110035 Biotopo Castelfeder * 108 E 11 17 N 46 20

IT3110036 Parco Naturale Monte Corno * 6 851 E 11 18 N 46 17

IT3110037 Biotopo Lago di Favogna 10 E 11 11 N 46 16

IT3110038 Ultimo — Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio * 27 989 E 10 48 N 46 31

IT3110039 Ortles — Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello
Stelvio

* 4 188 E 10 31 N 46 31

IT3110040 Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio * 3 517 E 10 30 N 46 37

IT3110041 Jaggl * 702 E 10 33 N 46 47

IT3110042 Prati Aridi Rocciosi di Agumes * 0,34 E 10 34 N 46 37

IT3110043 Prati Aridi Rocciosi di Sant`Ottilia 0,12 E 10 37 N 46 36

IT3110044 Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Schlanderser
Leiten

* 25 E 10 47 N 46 37

IT3110045 Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Kortscher Leiten * 56 E 10 43 N 46 38

IT3110046 Biotopo Palude della Volpe * 4,03 E 11 14 N 46 30

IT3110048 Prati dell'Armentara * 344 E 11 55 N 46 37

IT3110049 Parco Naturale Fanes — Senes — Braies * 25 418 E 12 3 N 46 39

IT3110050 Parco Naturale Dolomiti di Sesto * 11 891 E 12 17 N 46 39

IT3110051 Biotopo Ahrau di Stegona * 18 E 11 55 N 46 48
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IT3120001 Alta Val di Rabbi * 4 434 E 10 45 N 46 26

IT3120002 Alta Val La Mare * 5 819 E 10 40 N 46 25

IT3120003 Alta Val del Monte * 4 464 E 10 35 N 46 22

IT3120004 Val Genova * 13 240 E 10 38 N 46 10

IT3120005 Adamello * 13 425 E 10 35 N 46 4

IT3120006 Presanella * 15 926 E 10 42 N 46 14

IT3120007 Monte Sadron * 3 651 E 10 54 N 46 17

IT3120008 Val di Tovel * 6 610 E 10 55 N 46 15

IT3120009 Dolomiti di Brenta * 22 664 E 10 51 N 46 12

IT3120010 Pale di San Martino * 5 328 E 11 51 N 46 14

IT3120011 Val Venegia * 2 237 E 11 48 N 46 18

IT3120012 Cima Bocche — Lusia * 3 058 E 11 45 N 46 19

IT3120013 Foresta di Paneveggio * 1 252 E 11 44 N 46 17

IT3120014 Lagorai Orientale * 7 698 E 11 44 N 46 14

IT3120015 Tre Cime Monte Bondone * 223 E 11 2 N 46 0

IT3120016 Corna Piana * 52 E 10 53 N 45 47

IT3120017 Campobrun * 426 E 11 7 N 45 42

IT3120018 Scanuppia * 529 E 11 9 N 45 57

IT3120019 Lago Nero * 3,08 E 11 18 N 46 17

IT3120020 Palu' Longa * 6,05 E 11 22 N 46 17

IT3120021 Lago delle Buse * 18 E 11 27 N 46 10

IT3120022 Palu' dei Mugheri * 10 E 11 41 N 46 17

IT3120023 Sorte di Bellamonte * 11 E 11 40 N 46 18

IT3120024 Zona Umida Valfloriana * 203 E 11 22 N 46 13

IT3120025 Selva di Ega * 3,13 E 11 29 N 46 21

IT3120026 Becco della Palua * 17 E 11 29 N 46 21
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IT3120027 Canzenagol * 3,39 E 11 36 N 46 16

IT3120028 Pra delle Nasse * 8,08 E 11 47 N 46 15

IT3120029 Sorgente Resenzuola * 4,34 E 11 39 N 46 0

IT3120030 Fontanazzo * 54 E 11 36 N 46 0

IT3120031 Masi Carretta * 3,02 E 11 37 N 46 6

IT3120032 I Mughi * 21 E 11 36 N 46 5

IT3120033 Palude di Roncegno * 21 E 11 25 N 46 3

IT3120034 Paludi di Sternigo * 24 E 11 15 N 46 8

IT3120035 Laghestel di Pine' * 91 E 11 13 N 46 6

IT3120036 Redebus * 10 E 11 19 N 46 8

IT3120037 Le Grave * 30 E 11 10 N 46 7

IT3120038 Inghiaie * 30 E 11 18 N 45 59

IT3120039 Canneto di Levico 9,74 E 11 16 N 46 0

IT3120040 Lago Pudro * 13 E 11 13 N 46 4

IT3120041 Lago Costa * 3,83 E 11 14 N 46 4

IT3120042 Canneti di San Cristoforo * 9,39 E 11 14 N 46 2

IT3120043 Pize' * 16 E 11 15 N 46 2

IT3120044 Monte Barco e Monte della Gallina * 173 E 11 10 N 46 7

IT3120045 Lagabrun * 4,49 E 11 11 N 46 12

IT3120046 Prati di Monte * 5,99 E 11 14 N 46 13

IT3120047 Paluda La Lot * 6,62 E 11 16 N 46 14

IT3120048 Laghetto di Vedes * 8,26 E 11 16 N 46 14

IT3120049 Lona — Lases 25 E 11 13 N 46 8

IT3120050 Torbiera delle Viote * 20 E 11 2 N 46 1

IT3120051 Stagni della Vela — Soprasasso * 87 E 11 5 N 46 5

IT3120052 Doss Trento * 16 E 11 6 N 46 4
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IT3120053 Foci dell'Avisio * 133 E 11 4 N 46 8

IT3120054 La Rupe * 45 E 11 5 N 46 11

IT3120055 Lago di Toblino * 170 E 10 58 N 46 3

IT3120056 Palu' Longia * 10 E 11 5 N 46 28

IT3120057 Palu' Tremole * 4 E 11 4 N 46 28

IT3120058 Torbiere di Monte Sous * 97 E 11 3 N 46 30

IT3120059 Palu' di Tuenno * 5,56 E 11 1 N 46 20

IT3120060 Forra di S. Giustina * 24 E 11 3 N 46 20

IT3120061 La Rocchetta * 89 E 11 3 N 46 14

IT3120062 Malga Flavona * 215 E 10 56 N 46 14

IT3120063 Lago di Tovel * 107 E 10 57 N 46 15

IT3120064 Torbiera del Tonale * 62 E 10 35 N 46 15

IT3120065 Lago D'Idro * 14 E 10 32 N 45 48

IT3120066 Palu' di Boniprati * 11 E 10 36 N 45 55

IT3120067 Paludi di Malga Clevet * 103 E 10 32 N 45 55

IT3120068 Fiave' 137 E 10 49 N 45 59

IT3120069 Torbiera Lomasona * 26 E 10 51 N 45 59

IT3120070 Pian Degli Uccelli * 185 E 10 48 N 46 13

IT3120071 Paludi del Dosson * 122 E 10 50 N 46 15

IT3120072 Paludi di Bocenago * 14 E 10 50 N 46 15

IT3120073 Paludi di Dare' * 95 E 10 51 N 46 16

IT3120074 Marocche di Dro * 251 E 10 56 N 45 59

IT3120075 Monte Brione * 66 E 10 52 N 45 53

IT3120076 Lago D'Ampola * 24 E 10 39 N 45 52

IT3120077 Palu' di Borghetto * 7,93 E 10 55 N 45 41

IT3120078 Torbiera Echen 8,33 E 11 11 N 45 54
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IT3120079 Lago di Loppio * 113 E 10 55 N 45 51

IT3120080 Laghetti di Marco * 36 E 11 0 N 45 51

IT3120081 Pra dall'Albi — Cei * 117 E 11 1 N 45 57

IT3120082 Taio di Nomi * 5,29 E 11 4 N 45 55

IT3120083 Muga Bianca * 111 E 11 9 N 45 50

IT3120084 Roncon 2,91 E 11 37 N 46 24

IT3120085 Il Laghetto * 6,7 E 11 23 N 46 0

IT3120086 Servis * 324 E 11 4 N 45 56

IT3120087 Laghi e abisso di Lamar * 25 E 11 3 N 46 7

IT3120088 Palu' di Monte Rovere 16 E 11 17 N 45 57

IT3120089 Montepiano — Palu' di Fornace * 33 E 11 11 N 46 7

IT3120090 Monte Calvo * 1,19 E 11 15 N 46 6

IT3120091 Albere' di Tenna * 6,82 E 11 15 N 46 1

IT3120092 Passo del Broccon * 345 E 11 40 N 46 7

IT3120093 Crinale Pichea — Rocchetta * 1 009 E 10 46 N 45 54

IT3120094 Alpe di Storo e Bondone * 759 E 10 36 N 45 48

IT3120095 Bocca D'ardole — Corno della Paura * 178 E 10 56 N 45 45

IT3120096 Bocca di Caset * 50 E 10 41 N 45 51

IT3120097 Catena di Lagorai * 2 855 E 11 32 N 46 13

IT3120098 Monti Lessini Nord * 792 E 11 4 N 45 42

IT3120099 Piccole Dolomiti * 1 229 E 11 7 N 45 44

IT3120100 Pasubio * 1 836 E 11 10 N 45 48

IT3120101 Condino * 72 E 10 36 N 45 53

IT3120102 Lago di Santa Colomba * 5,97 E 11 10 N 46 7

IT3120103 Monte Baldo di Brentonico * 2 061 E 10 54 N 45 48

IT3120104 Monte Baldo — Cima Valdritta * 456 E 10 51 N 45 44
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IT3120105 Burrone di Ravina * 527 E 11 4 N 46 2

IT3120106 Nodo del Latemar * 1 862 E 11 35 N 46 22

IT3120107 Val Cadino * 1 110 E 11 24 N 46 13

IT3120108 Val San Nicolò * 715 E 11 47 N 46 25

IT3120109 Valle Flanginech * 81 E 10 47 N 46 9

IT3120110 Terlago * 109 E 11 3 N 46 5

IT3120111 Manzano * 100 E 10 57 N 45 52

IT3120112 Arnago * 157 E 10 54 N 46 22

IT3120113 Molina — Castello * 49 E 11 26 N 46 16

IT3120114 Monte Zugna * 1 696 E 11 2 N 45 50

IT3120115 Monte Brento * 254 E 10 54 N 45 59

IT3120116 Monte Malachin * 160 E 11 7 N 46 16

IT3120117 Ontaneta di Croviana * 23 E 10 54 N 46 20

IT3120118 Lago (Val di Fiemme) * 12 E 11 31 N 46 17

IT3120119 Val Duron * 761 E 11 40 N 46 29

IT3120120 Bassa Valle del Chiese * 20 E 10 33 N 45 49

IT3120121 Carbonare * 12 E 11 13 N 45 56

IT3120122 Gocciadoro * 19 E 11 8 N 46 3

IT3120123 Assizzi — Vignola * 88 E 11 15 N 46 2

IT3120124 Torcegno * 50 E 11 26 N 46 4

IT3120125 Zaccon * 371 E 11 25 N 46 2

IT3120126 Val Noana * 730 E 11 51 N 46 7

IT3120127 Monti Tremalzo e Tombea * 5 537 E 10 38 N 45 50

IT3120128 Alta Val Stava * 1 775 E 11 32 N 46 18

IT3120129 Ghiacciaio Marmolada 463 E 11 51 N 46 26

IT3120130 Il Colo 0,29 E 11 36 N 46 5
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IT3120131 Grotta Uvada 1,16 E 11 39 N 46 6

IT3120132 Grotta di Ernesto 1,06 E 11 39 N 45 58

IT3120133 Grotta di Collalto 0,6 5 E 10 53 N 46 5

IT3120134 Grotta del Calgeron 0,92 5 E 11 37 N 46 0

IT3120135 Grotta della Bigonda 1,23 22 E 11 35 N 46 1

IT3120136 Bus della Spia 0,66 1 E 11 1 N 46 13

IT3120137 Bus del Diaol 1,04 1 E 10 54 N 45 56

IT3120138 Grotta Cesare Battisti 0,45 2 E 11 2 N 46 8

IT3120139 Grotta di Costalta 0,54 1 E 11 22 N 45 59

IT3120140 Grotta del Vallon 0,3 1 E 10 51 N 46 8

IT3120141 Grotta della Lovara 0,95 1 E 11 3 N 46 13

IT3120142 Val Campelle * 1 136 E 11 30 N 46 7

IT3120143 Valle del Vanoi * 3 247 E 11 38 N 46 11

IT3120144 Valle del Verdes * 2 186 E 11 9 N 46 20

IT3120145 Monte Rema' * 237 E 10 31 N 45 56

IT3120146 Laghetto delle Regole * 21 E 11 6 N 46 28

IT3120147 Monti Lessini Ovest * 1 028 E 10 56 N 45 41

IT3120149 Monte Ghello * 147 E 11 3 N 45 54

IT3120150 Talpina — Brentonico * 245 E 10 59 N 45 49

IT3120152 Tione — Villa Rendena * 185 E 10 42 N 46 2

IT3120154 Le Sole * 10 E 10 41 N 46 1

IT3120156 Adige * 14 E 11 1 N 45 47

IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina * 233 14 E 10 54 N 45 36

IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio 1 037 29 E 10 42 N 45 37

IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciosa 171 12 E 10 58 N 45 37

IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di
Garda

* 676 21 E 10 43 N 45 34
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IT3210021 Monte Pastello * 1 750 24 E 10 51 N 45 34

IT3210039 Monte Baldo Ovest * 6 510 67 E 10 49 N 45 44

IT3210040 Monti Lessini — Pasubio — Piccole Dolomiti Vicentine * 13 872 179 E 11 12 N 45 44

IT3210041 Monte Baldo Est * 2 762 57 E 10 52 N 45 39

IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest * 476 95 E 10 52 N 45 33

IT3220002 Granezza 1 303 17 E 11 32 N 45 49

IT3220007 Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa * 1 680 64 E 11 39 N 45 52

IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni * 14 988 87 E 11 28 N 45 57

IT3230003 Gruppo del Sella * 449 11 E 11 50 N 46 30

IT3230005 Gruppo Marmolada * 1 305 20 E 11 52 N 46 25

IT3230006 Val Visdende — Monte Peralba — Quaterna' * 14 165 73 E 12 35 N 46 37

IT3230017 Monte Pelmo — Mondeval — Formin * 11 065 89 E 12 7 N 46 27

IT3230019 Lago di Misurina 75 5 E 12 15 N 46 35

IT3230022 Massiccio del Grappa * 22 473 142 E 11 48 N 45 53

IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera — M. Cor * 1 562 24 E 12 18 N 46 3

IT3230026 Passo di San Boldo * 38 3 E 12 10 N 46 0

IT3230027 Monte Dolada Versante S.E. * 659 13 E 12 20 N 46 11

IT3230031 Val Tovanella Bosconero * 8 845 53 E 12 17 N 46 20

IT3230035 Valli del Cismon — Vanoi: Monte Coppolo * 2 845 29 E 11 43 N 46 4

IT3230042 Torbiera di Lipoi * 65 5 E 11 57 N 46 2

IT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner
Croda Granda

* 10 909 66 E 11 54 N 46 18

IT3230044 Fontane di Nogare' 212 9 E 12 14 N 46 9

IT3230045 Torbiera di Antole * 25 3 E 12 10 N 46 8

IT3230047 Lago di Santa Croce * 788 14 E 12 20 N 46 6

IT3230060 Torbiere di Danta * 205 11 E 12 29 N 46 33

IT3230063 Torbiere di Lac Torond * 38 3 E 11 59 N 46 14
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IT3230067 Aree palustri di Melere — Monte Gal e boschi di Col
d'Ongia

* 111 8 E 12 12 N 46 2

IT3230068 Valpiana — Valmorel (Aree palustri) 126 6 E 12 13 N 46 4

IT3230071 Dolomiti di Ampezzo * 11 362 77 E 12 6 N 46 35

IT3230077 Foresta del Cansiglio * 5 060 44 E 12 24 N 46 4

IT3230078 Gruppo del Popera — Dolomiti di Auronzo e di Val
Comelico

* 8 924 73 E 12 23 N 46 36

IT3230080 Val Talagona — Gruppo Monte Cridola — Monte Duranno * 12 252 68 E 12 25 N 46 23

IT3230081 Gruppo Antelao — Marmarole — Sorapis * 17 069 74 E 12 17 N 46 30

IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi * 31 383 178 E 12 3 N 46 11

IT3230084 Civetta — Cime di San Sebastiano * 6 597 68 E 12 4 N 46 20

IT3230085 Comelico — Bosco della Digola — Brentoni — Tudaio * 12 085 89 E 12 35 N 46 31

IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba * 3 236 121 E 12 1 N 46 2

IT3240003 Monte Cesen * 3 697 32 E 12 0 N 45 57

IT3310001 Dolomiti Friulane * 36 740 E 12 32 N 46 19

IT3310002 Val Colvera di Jof * 396 E 12 40 N 46 12

IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa * 875 E 12 52 N 46 14

IT3310004 Forra del Torrente Cellina * 289 E 12 36 N 46 11

IT3310006 Foresta del Cansiglio * 2 713 E 12 26 N 46 3

IT3320001 Gruppo del Monte Coglians * 5 405 E 12 48 N 46 37

IT3320002 Monti Dimon e Paularo * 702 E 13 4 N 46 33

IT3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza * 3 894 E 13 10 N 46 33

IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona * 465 E 13 20 N 46 33

IT3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto * 4 662 E 13 24 N 46 32

IT3320006 Conca di Fusine * 3 598 E 13 39 N 46 28

IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon * 1 832 E 12 37 N 46 26

IT3320008 Col Gentile * 1 038 E 12 48 N 46 27

IT3320009 Zuc Dal Bor * 1 415 E 13 14 N 46 27
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IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart * 7 999 E 13 29 N 46 25

IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda * 2 406 E 12 51 N 46 21

IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali * 9 592 E 13 13 N 46 21

IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi * 402 E 13 8 N 46 18

IT3320014 Torrente Lerada * 365 E 13 23 N 46 12

IT3320015 Valle del Medio Tagliamento * 3 580 E 13 2 N 46 14

IT3320016 Forra del Cornappo * 299 E 13 17 N 46 14

IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte * 1 721 E 13 20 N 46 16

IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia * 1 010 E 13 27 N 46 12

IT3320019 Monte Matajur * 213 E 13 33 N 46 11

IT6020002 Lago Secco e Agro Nero * 135 E 13 19 N 42 42

IT6020025 Monti della Laga (Area Sommitale) * 2 424 E 13 22 N 42 38

IT6050017 Pendici di Colle Nero * 132 E 13 51 N 41 43

IT6050018 Cime del Massiccio della Meta * 2 541 E 13 57 N 41 39

IT6050020 Val Canneto * 990 E 13 54 N 41 41

IT7110099 Gole del Sagittario * 1 349 E 13 48 N 41 57

IT7110100 Monte Genzana * 5 805 E 13 54 N 41 57

IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari 103 E 13 51 N 41 55

IT7110202 Gran Sasso * 33 995 E 13 37 N 42 26

IT7110204 Maiella Sud Ovest * 6 276 E 14 0 N 41 57

IT7110205 Parco Nazionale d'Abruzzo * 58 880 E 13 41 N 41 51

IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto * 15 816 E 13 25 N 42 40

IT7140043 Monti Pizi — Monte Secine * 4 195 E 14 10 N 41 54

IT7140203 Maiella * 36 119 E 14 32 N 42 5

PLC120001 Tatry * 21 069,7 E 19 57 N 49 16

PLC180001 Bieszczady * 107 317,9 E 22 23 N 49 12
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PLH120001 Babia Góra * 3 442,4 E 19 32 N 49 35

PLH120002 Czarna Orawa * 37,1 E 19 42 N 49 30

PLH120009 Kostrza * 38,6 E 20 23 N 49 47

PLH120012 Na Policy * 72,6 E 19 37 N 49 37

PLH120013 Pieniny * 2 346 E 20 23 N 49 25

PLH120016 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie * 7 363,4 E 19 45 N 49 26

PLH120018 Ostoja Gorczańska * 18 445 E 20 9 N 49 34

PLH120019 Ostoja Popradzka * 59 371,7 E 20 47 N 49 25

PLH120020 Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca 16,1 E 20 50 N 49 45

PLH180001 Ostoja Magurska * 19 450,9 E 21 26 N 49 29

PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe * 268,9 E 18 42 N 49 46

PLH240005 Beskid Śląski * 27 370 E 18 56 N 49 41

PLH240006 Beskid Żywiecki * 35 637,1 E 19 14 N 49 32

PLH240007 Kościół w Radziechowach 0,1 E 19 12 N 49 64

PLH240008 Kościół w Górkach Wielkich 0,1 E 18 51 N 49 46

SE0620001 Långfjället-Städjan-Nipfjället * 93 903,9 E 12 37 N 62 4

SE0620002 Vedungsfjällen * 19 411,4 E 13 12 N 61 54

SE0620003 Fjätälven och Västvallen i Storfjäten * 299,2 E 13 5 N 61 52

SE0620005 Storån-Österdalälven 820,2 E 12 40 N 61 54

SE0620009 Drevfjällen * 33 208 E 12 22 N 61 42

SE0620015 Fulufjället * 40 780,6 E 12 42 N 61 32

SE0620024 Skarsåsfjället * 2 297 E 12 53 N 61 20

SE0620220 Storbron * 249,2 E 12 51 N 61 23

SE0620266 Lillfjäten * 422,9 E 12 57 N 62 0

SE0720029 Sånfjället * 11 292,4 E 13 33 N 62 17

SE0720033 Rogen * 49 076,4 E 12 28 N 62 21
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SE0720084 Vålådalen * 120 435,8 E 12 55 N 63 8

SE0720160 Oldflån-Ansätten * 25 951,5 E 13 47 N 63 51

SE0720164 Skäckerfjällen * 46 303,9 E 12 39 N 63 50

SE0720171 Svenskådalen * 24 673,3 E 13 23 N 63 58

SE0720182 Saxvattnet * 5 378,4 E 15 11 N 64 38

SE0720183 Frostvikenfjällen * 85 422,7 E 14 40 N 64 38

SE0720185 Bjurälven-Korallgrottan * 4 896,2 E 14 6 N 64 54

SE0720186 Grubbdalen * 2 107,2 E 13 45 N 64 2

SE0720199 Gråberget-Hotagsfjällen * 113 435,2 E 14 35 N 64 9

SE0720200 Henvålen-Aloppan * 17 583,8 E 13 23 N 62 41

SE0720203 Hällingsåfallet * 16,2 E 14 23 N 64 21

SE0720206 Tännforsen * 9,4 E 12 44 N 63 26

SE0720209 Håckervålen * 637,2 E 13 33 N 63 9

SE0720212 Bastudalen * 2 837,5 E 13 51 N 63 5

SE0720213 Marntallsåsen * 4 058 E 13 58 N 62 56

SE0720214 Arådalen * 1 131,5 E 13 37 N 62 53

SE0720218 Brovallvålen * 4 022 E 13 15 N 62 19

SE0720220 Storåsen * 1 054,8 E 13 22 N 62 20

SE0720223 Hamrafjället * 676,2 E 12 16 N 62 34

SE0720250 Skrapavattnet * 30,6 E 14 25 N 63 51

SE0720259 Trappåsen 160,6 E 12 26 N 62 40

SE0720260 Kilbergsdalen * 2,3 E 13 58 N 62 23

SE0720262 Svallmyren * 213,9 E 12 32 N 62 35

SE0720263 Lill-Rånddalen * 52,5 E 13 18 N 62 15

SE0720264 Lerdalsälven-Tvärlidån * 70,5 E 13 56 N 64 44

SE0720265 Vallån Frostviken * 186,9 E 14 0 N 64 45
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SE0720268 Sälgåsen * 10,9 E 14 21 N 64 27

SE0720269 Sörhållan * 2,8 E 13 19 N 62 14

SE0720273 Bågavattnet 26,1 E 14 17 N 64 5

SE0720274 Sandåsvallen * 16,7 E 12 22 N 62 32

SE0720276 Lillåsvallen Ramundberget * 10,1 E 12 24 N 62 40

SE0720277 Klinken * 329,8 E 12 17 N 62 43

SE0720279 Styggdalen-Vargån * 328,7 E 12 15 N 63 38

SE0720280 Rosselberget * 49 E 12 42 N 62 28

SE0720281 Stor-Mittåkläppen * 1 091,7 E 12 27 N 62 44

SE0720282 Ånnsjön * 8 960,5 E 12 30 N 63 16

SE0720283 Gröndalen Frostviken * 28,8 E 14 5 N 64 47

SE0720284 Jormön 198,8 E 14 0 N 64 42

SE0720285 Ljungan; Uppströms Storsjön 165,1 E 12 44 N 62 53

SE0720286 Åreälven 6 492,9 E 12 48 N 63 27

SE0720287 Storån (Ammerån alpin) 81,7 E 14 51 N 63 56

SE0720288 Dammån-Storån 200,7 E 14 1 N 63 7

SE0720289 Toskströmmen (Hårkan alpin) 4 016,9 E 14 12 N 64 1

SE0720291 Ljusnan (Hede-Svegsjön) 1 938,7 E 13 49 N 62 16

SE0720292 Kölån (Österdalälven) 256,1 E 12 56 N 62 9

SE0720296 Stikkenjukke (Saxån) 82,7 E 14 22 N 65 5

SE0720300 Fiskhusberget * 590,8 E 13 35 N 63 15

SE0720305 Kullflon-Nyflon * 3 646,3 E 14 56 N 63 58

SE0720355 Flon, Bruksvallarna * 39,5 E 12 29 N 62 36

SE0720356 Jöns-Erskölen 2,4 E 14 7 N 62 26

SE0720359 Ammerån 4 096,5 E 15 27 N 63 30

SE0720361 Hårkan 5 745,7 E 14 44 N 63 37
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SE0720369 Sölvbacka strömmar 43,9 E 13 19 N 62 47

SE0720371 Hökvattsån 25,5 E 14 53 N 63 51

SE0720401 Storsundet Laxviken 17,9 E 14 40 N 63 49

SE0720409 Läskvattsån 3,3 E 14 43 N 63 56

SE0720423 Berntbygget 5,6 E 14 24 N 63 50

SE0720424 Skrapavattsbäcken * 16,4 E 14 26 N 63 52

SE0720428 Höjden Botelnäset * 169,5 E 14 20 N 63 54

SE0720442 Myhrbodarna 4,1 E 14 14 N 64 5

SE0720447 Holmvallen 4,5 E 12 31 N 62 43

SE0720448 Brynndammen 12,3 E 13 46 N 62 31

SE0720449 Väster-Dalsvallen 2,4 E 12 25 N 63 13

SE0720452 Tångeråsen; Backen 4,4 E 13 48 N 63 34

SE0720453 Tångeråsen; Vallarna 3,6 E 13 48 N 63 33

SE0720456 Oppidala Ramundberget 1,3 E 12 20 N 62 43

SE0720464 Ramundberget sydost 1 2,4 E 12 24 N 62 41

SE0720465 Ramundberget sydost 3 3,2 E 12 24 N 62 42

SE0810054 Blaikfjället * 34 150,4 E 16 7 N 64 35

SE0810057 Gitsfjället * 40 158,2 E 15 31 N 64 50

SE0810058 Ryptjärnberget * 75 E 15 48 N 64 50

SE0810059 Marsfjället * 86 067,2 E 15 38 N 65 6

SE0810060 Skalmodal * 303,7 E 14 33 N 65 26

SE0810080 Vindelfjällen * 555 103,4 E 15 50 N 65 53

SE0810347 Rödingsjö * 6 383,2 E 15 10 N 64 47

SE0810350 Kalvtjärnarna * 879,3 E 15 19 N 64 43

SE0810355 Brattiken * 777,3 E 15 55 N 65 25

SE0810366 Rapstenjaure 162 E 14 42 N 65 5
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SE0810367 Guorte, Joesjö 478,4 E 14 33 N 65 39

SE0810374 Dikasjön 4,8 E 15 54 N 65 13

SE0810377 Vilasund-Strimasund 16,6 E 14 54 N 66 2

SE0810385 Rövattsliden 33,5 E 15 6 N 65 42

SE0810386 Guortabäcken 4,4 E 15 6 N 65 20

SE0810394 Vardo- Laster- och Fjällfjällen * 106 154,2 E 14 40 N 65 16

SE0810395 Virisens vattensystem 3 684,4 E 14 54 N 65 26

SE0810396 Daune * 12 063,7 E 15 11 N 65 15

SE0810397 Södra Gardfjället * 37 116,4 E 15 37 N 65 19

SE0810398 Norra Borgafjäll * 13 059,9 E 15 0 N 64 53

SE0810399 Vojmsjölandet * 4 872,6 E 16 19 N 64 58

SE0810435 Vindelälven 33 144,8 E 17 27 N 65 38

SE0810439 Satsfjället * 11 862,4 E 15 10 N 64 58

SE0810443 Ammarnäsdeltat 277,6 E 16 13 N 65 57

SE0810482 Brånaviktjärnen 0,37 E 15 59 N 65 28

SE0810485 Rauksvajja * 59,9 E 15 45 N 65 38

SE0810488 Skansnäsån 287,2 E 16 2 N 65 15

SE0810513 Njakafjäll * 6 276,7 E 15 38 N 64 57

SE0820056 Laisdalens fjällurskog * 72 705,4 E 16 53 N 66 1

SE0820057 Märkberget * 288,9 E 16 52 N 66 14

SE0820061 Veddek 1 * 6 090,2 E 17 19 N 65 58

SE0820120 Pieljekaise * 15 467,2 E 16 47 N 66 21

SE0820123 Hornavan-Sädvajaure fjällurskog * 80 897 E 17 5 N 66 26

SE0820124 Tjeggelvas * 32 939 E 17 45 N 66 31

SE0820125 Ramanj * 4 664 E 17 35 N 66 39

SE0820130 Udtja * 146 476,9 E 19 10 N 66 22
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SE0820137 Såkkevarats * 7 192,7 E 19 30 N 66 29

SE0820154 Kallovaratjeh * 2 224,8 E 16 46 N 67 6

SE0820156 Pärlälvens fjällurskog * 115 733,1 E 18 0 N 66 49

SE0820163 Kvikkjokk-Kabla fjällurskog * 49 196,5 E 17 56 N 67 0

SE0820167 Muddus * 49 718,3 E 20 10 N 66 54

SE0820185 Sarek * 198 658 E 17 41 N 67 17

SE0820186 Ultevis fjällurskog * 117 268,1 E 19 9 N 67 7

SE0820193 Stubba * 33 411,2 E 20 3 N 67 5

SE0820201 Padjelanta * 200 234 E 16 39 N 67 25

SE0820202 Stora Sjöfallet * 128 056,4 E 17 34 N 67 35

SE0820204 Kaitum fjällurskog * 90 068,9 E 20 21 N 67 38

SE0820209 Lina fjällurskog * 98 065,1 E 20 29 N 67 21

SE0820216 Sjaunja * 281 463,9 E 18 52 N 67 27

SE0820234 Stordalen * 1 135,6 E 19 1 N 68 21

SE0820243 Rautas, delar * 81 650,4 E 19 54 N 68 1

SE0820244 Sautusvaara * 1 833,4 E 20 50 N 67 53

SE0820261 Abisko * 7 725,1 E 18 40 N 68 19

SE0820275 Alajaure * 17 021,3 E 20 10 N 68 7

SE0820282 Torneträsk-Soppero fjällurskog * 337 111,4 E 20 56 N 68 5

SE0820284 Vadvetjåkka * 2 696,6 E 18 26 N 68 32

SE0820287 Pessinki fjällurskog * 97 246 E 22 45 N 68 2

SE0820293 Norra Torneträsk * 45 626,4 E 19 6 N 68 26

SE0820294 Yraft * 717,1 E 16 34 N 66 17

SE0820295 Laidauredeltat * 1 918,6 E 18 12 N 67 8

SE0820334 Sulitelma 61 815,3 E 16 28 N 67 1

SE0820402 Aktse 2,1 E 18 18 N 67 8
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SE0820430 Torne och Kalix älvsystem 175 377 E 21 18 N 67 27

SE0820431 Råneälven 15 543 E 21 17 N 66 28

SE0820434 Piteälven 52 942 E 18 44 N 66 18

SE0820472 Ratejokk 3,6 E 19 33 N 67 48

SE0820619 Tavvavuoma * 53 966,4 E 20 41 N 68 29

SE0820620 Pältsa * 24 980,7 E 20 25 N 68 59

SE0820621 Låktatjåkka 7 582,3 E 18 26 N 68 23

SE0820623 Nissuntjårro 25 781,5 E 18 51 N 68 14

SE0820722 Jelka-Rimakåbbå * 37 694,4 E 19 39 N 66 56

SE0820737 Laisälven 11 071,7 E 17 11 N 65 57

SI3000001 Cvelbar — skalovje 4,543 E 14 50 N 46 27

SI3000002 Obistove skale 12,99 E 14 50 N 46 28

SI3000005 Mateča voda in Bistrica * 193,241 E 14 34 N 45 46

SI3000006 Ježevec 213,614 E 15 3 N 46 29

SI3000012 Kremžarjev potok izvir — izliv v Barbaro * 3,132 E 15 8 N 46 31

SI3000013 Vrzdenec * 132,725 E 14 16 N 46 1

SI3000014 Butajnova * 257,695 E 14 14 N 46 2

SI3000015 Medvedje Brdo * 188,995 E 14 8 N 45 57

SI3000016 Zaplana * 216,278 E 14 14 N 45 58

SI3000017 Ligojna * 139,73 E 14 18 N 45 59

SI3000018 Jereka 71,14 E 13 57 N 46 17

SI3000019 Nemški Rovt 124,078 E 13 59 N 46 16

SI3000020 Cerkno — Zakriž * 567,765 E 13 59 N 46 8

SI3000021 Podreber — Dvor 291,904 E 14 20 N 46 3

SI3000022 Briše 97,071 E 14 17 N 46 3

SI3000023 Otalež — Lazec * 518,942 E 13 59 N 46 4
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SI3000024 Avče 24,923 E 13 41 N 46 6

SI3000026 Ribniška dolina * 431,442 E 14 43 N 45 43

SI3000027 Lipovšček 3,461 E 13 48 N 46 12

SI3000028 Suhadolnica Suhi dol — sotočje z Martiževim grabnom * 5,779 E 15 3 N 46 27

SI3000030 Žerjav — Dolina smrti 79,026 E 14 52 N 46 28

SI3000031 Pod Bučnico — melišča * 4,066 E 13 45 N 46 10

SI3000032 Pri Modreju — melišča * 11,041 E 13 45 N 46 9

SI3000033 Pod Mijo — melišča * 28,864 E 13 30 N 46 14

SI3000034 Banjščice — travišča 1 174,892 E 13 42 N 46 2

SI3000038 Smrekovško pogorje * 86,974 E 14 54 N 46 25

SI3000042 Jezerc pri Logatcu 0,325 E 14 13 N 45 56

SI3000043 Stahovica — melišča * 7,369 E 14 36 N 46 16

SI3000044 Bohinjska Bela — melišča * 72,086 E 14 3 N 46 18

SI3000045 Bohinjska Bela — skalovje 3,626 E 14 3 N 46 20

SI3000065 Gorska grapa 3,053 E 13 52 N 46 11

SI3000066 Huda grapa 1,748 E 13 54 N 46 11

SI3000067 Savinja — Letuš 225,005 E 15 3 N 46 17

SI3000070 Pikrnica — Selčnica * 24,529 E 15 1 N 46 30

SI3000077 Kendove robe 69,038 E 14 0 N 46 2

SI3000078 Jelenk 61,219 E 13 59 N 46 3

SI3000081 Jama v Globinah 13,716 E 14 3 N 46 2

SI3000082 Ukovnik 48,482 E 14 1 N 46 3

SI3000084 Jama pod Lešetnico 47,714 E 14 4 N 45 59

SI3000087 Zelenci 54,55 E 13 44 N 46 29

SI3000090 Pesjakov buden 62,979 E 14 3 N 46 22

SI3000095 Tinetova jama 5,863 E 14 57 N 46 17
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SI3000098 Mesarska lopa 21,337 E 14 54 N 46 22

SI3000102 Ledina na Jelovici * 23,202 E 14 6 N 46 15

SI3000103 Blato na Jelovici * 29,403 E 14 5 N 46 17

SI3000107 Breznica 53,335 E 14 9 N 46 23

SI3000108 Raduha * 1 622,504 E 14 45 N 46 24

SI3000110 Ratitovec * 2 469,147 E 14 4 N 46 13

SI3000111 Savinja pri Šentjanžu * 141,637 E 14 55 N 46 18

SI3000119 Porezen * 847,472 E 13 58 N 46 11

SI3000122 Tošč * 331,39 E 14 19 N 46 5

SI3000123 Divja jama nad Plavmi 47,08 E 13 34 N 46 3

SI3000124 Krasnica 76,684 E 13 49 N 46 7

SI3000126 Nanoščica * 668,745 E 14 11 N 45 46

SI3000127 Mali vrh nad Grahovim ob Bači 6,053 E 13 52 N 46 9

SI3000128 Znojile 10,191 E 13 55 N 46 11

SI3000129 Rinža * 235,109 E 14 50 N 45 39

SI3000132 Peca * 385,328 E 14 46 N 46 29

SI3000133 Radovna most v Sr. Radovni — jez HE Vintgar 46,287 E 14 5 N 46 23

SI3000136 Votla peč 12,508 E 14 58 N 46 32

SI3000140 Šentanelska reka (Mežica) * 100,28 E 14 52 N 46 35

SI3000145 Zasip * 96,442 E 14 7 N 46 23

SI3000151 Kozje stene pri Slivnici 19,646 E 14 25 N 45 47

SI3000158 Babja luknja 32,992 E 14 23 N 46 8

SI3000161 Studenec izvir — izliv v Kanomljico 2,237 E 13 54 N 46 2

SI3000166 Razbor * 1 467,236 E 15 1 N 46 28

SI3000167 Nadiža s pritoki 135,34 E 13 27 N 46 14

SI3000172 Zgornja Drava s pritoki * 5 949,097 E 15 20 N 46 35
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SI3000173 Bloščica * 784,711 E 14 31 N 45 47

SI3000180 Rodine 103,171 E 14 10 N 46 22

SI3000182 Velka s Slivniškim potokom in Lahinski potok * 21,657 E 15 20 N 46 32

SI3000189 Žejna dolina * 54,71 E 14 9 N 45 57

SI3000196 Breginjski Stol * 1 574,498 E 13 28 N 46 16

SI3000199 Dolenja vas pri Ribnici 12,538 E 14 46 N 45 42

SI3000209 Jama pod Smogodnico 40,808 E 13 44 N 46 8

SI3000211 Jama na Pucovem kuclu 46,577 E 14 8 N 46 0

SI3000216 Barbarski potok s pritoki * 19,324 E 15 6 N 46 30

SI3000224 Huda luknja 3 014,799 E 15 10 N 46 24

SI3000230 Idrijca s pritoki 258,299 E 13 56 N 46 6

SI3000231 Javorniki — Snežnik * 43 821,47 E 14 22 N 45 38

SI3000232 Notranjski trikotnik * 15 201,701 E 14 13 N 45 48

SI3000235 Olševa — borovja * 128,916 E 14 39 N 46 25

SI3000236 Kobariško blato 58,757 E 13 32 N 46 14

SI3000253 Julijske Alpe * 74 158,91 E 13 42 N 46 20

SI3000254 Soča z Volarjo * 1 399,456 E 13 36 N 46 13

SI3000255 Trnovski gozd — Nanos * 52 636,488 E 14 0 N 45 55

SI3000256 Krimsko hribovje — Menišija * 20 107,188 E 14 24 N 45 53

SI3000259 Bohinjska Bistrica * 650,142 E 13 56 N 46 16

SI3000261 Menina * 4 165,303 E 14 48 N 46 15

SI3000263 Kočevsko * 106 341,567 E 14 51 N 45 36

SI3000264 Kamniško — Savinjske Alpe * 14 519,39 E 14 36 N 46 20

SI3000270 Pohorje * 26 826,288 E 15 23 N 46 28

SI3000271 Ljubljansko barje * 12 666,086 E 14 21 N 45 58

SI3000277 Podbrdo — skalovje 2,243 E 13 57 N 46 12
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SI3000278 Pokljuška barja * 871,697 E 13 58 N 46 20

SI3000281 Vrhe — povirno barje 6,296 E 15 2 N 46 29

SI3000285 Karavanke * 23 066,29 E 14 14 N 46 23

SKUEV0001 Tri peniažky * 141,952 E 20 13 N 48 37

SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou 12,432 E 20 7 N 48 41

SKUEV0003 Rieka Rimava 4,068 E 19 56 N 48 40

SKUEV0005 Drieňová * 21,011 E 21 59 N 48 55

SKUEV0008 Repiská * 61,286 E 19 21 N 48 38

SKUEV0009 Koryto * 26,115 E 19 27 N 48 37

SKUEV0011 Potok Svetlica 1,933 E 22 3 N 49 11

SKUEV0013 Stráž 19,821 E 18 32 N 48 33

SKUEV0014 Lázky * 45,245 E 22 3 N 49 10

SKUEV0015 Dolná Bukovina * 292,781 E 18 56 N 48 23

SKUEV0016 Košariská * 10,002 E 21 57 N 49 14

SKUEV0018 Lúka pod cintorínom 4,676 E 20 6 N 48 41

SKUEV0021 Vinište * 5,803 E 18 3 N 48 38

SKUEV0023 Tomov štál * 1,534 E 18 34 N 48 32

SKUEV0024 Hradná dolina * 14,245 E 18 1 N 48 36

SKUEV0025 Vihorlat * 296,692 E 22 7 N 48 53

SKUEV0035 Čebovská lesostep * 212,969 E 19 13 N 48 11

SKUEV0036 Rieka Litava * 2 964,212 E 19 5 N 48 13

SKUEV0039 Bačkovské poniklece 11,66 E 21 37 N 48 45

SKUEV0043 Kamenná * 836,553 E 21 52 N 49 16

SKUEV0044 Badínsky prales * 153,456 E 19 3 N 48 41

SKUEV0045 Kopa * 90,814 E 19 27 N 48 36

SKUEV0046 Javorinka * 43,293 E 19 29 N 48 36
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SKUEV0047 Dobročský prales * 204,29 E 19 40 N 48 40

SKUEV0048 Dukla * 6 874,267 E 21 50 N 49 22

SKUEV0049 Alúvium Rieky * 13,077 E 22 5 N 49 8

SKUEV0050 Humenský Sokol * 233,48 E 21 55 N 48 54

SKUEV0051 Kyjov * 571,56 E 22 1 N 48 51

SKUEV0056 Habáňovo * 3,353 E 19 40 N 48 35

SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny * 840,54 E 19 45 N 49 23

SKUEV0058 Tlstá * 293,361 E 19 21 N 48 57

SKUEV0059 Jelšie * 27,811 E 19 34 N 49 2

SKUEV0060 Chraste 13,731 E 19 31 N 49 2

SKUEV0061 Demänovská slatina 1,671 E 19 34 N 49 2

SKUEV0062 Príboj * 10,026 E 19 13 N 48 44

SKUEV0063 Ublianka * 45,416 E 22 20 N 48 56

SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská * 37,44 E 18 33 N 49 29

SKUEV0102 Čertov * 406,065 E 18 13 N 49 16

SKUEV0103 Čachtické Karpaty * 715,999 E 17 43 N 48 42

SKUEV0104 Homolské Karpaty * 5 172,444 E 17 8 N 48 16

SKUEV0105 Travertíny pri Spišskom Podhradí * 232,309 E 20 46 N 48 59

SKUEV0106 Muráň * 176,406 E 20 29 N 48 52

SKUEV0107 Stráne pri Spišskom Podhradí * 51,636 E 20 41 N 49 0

SKUEV0108 Dubiny pri Ordzovanoch * 211,865 E 20 47 N 49 2

SKUEV0109 Rajtopíky * 256,003 E 20 51 N 48 59

SKUEV0110 Dubiny pri Levoči * 559,254 E 20 32 N 49 2

SKUEV0111 Stráň pri Dravciach 4,711 E 20 29 N 49 0

SKUEV0112 Slovenský raj * 15 696,07 E 20 21 N 48 54

SKUEV0127 Temešská skala * 165,108 E 18 29 N 48 52
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SKUEV0128 Rokoš * 4 602,283 E 18 24 N 48 45

SKUEV0130 Zoborské vrchy * 1 868,99 E 18 6 N 48 21

SKUEV0131 Gýmeš * 73,407 E 18 13 N 48 24

SKUEV0132 Kostolianske lúky * 4,202 E 18 15 N 48 25

SKUEV0133 Hôrky * 82,535 E 18 11 N 48 29

SKUEV0134 Kulháň * 124,33 E 18 5 N 48 41

SKUEV0135 Bočina * 32,124 E 18 3 N 48 37

SKUEV0136 Dolné lazy * 7,265 E 18 4 N 48 38

SKUEV0137 Záhrada 16,789 E 18 3 N 48 38

SKUEV0138 Livinská jelšina * 13,566 E 18 5 N 48 43

SKUEV0139 Dolina Gánovského potoka * 19,245 E 20 20 N 49 1

SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny * 24,49 E 20 13 N 49 2

SKUEV0141 Rieka Belá * 471,659 E 19 48 N 49 5

SKUEV0142 Hybica 9,633 E 19 51 N 49 3

SKUEV0143 Biely Váh 73,759 E 19 59 N 49 4

SKUEV0144 Belianske lúky * 131,434 E 20 23 N 49 12

SKUEV0145 Medzi bormi * 6,55 E 19 37 N 49 16

SKUEV0146 Blatá * 356,189 E 20 2 N 49 5

SKUEV0147 Žarnovica * 18,387 E 18 52 N 48 50

SKUEV0148 Rieka Vlára * 62,228 E 18 4 N 49 1

SKUEV0149 Mackov bok * 3,75 E 19 15 N 48 45

SKUEV0150 Červený Grúň * 244,655 E 19 25 N 48 59

SKUEV0151 Vrchovisko pri Pohorelskej Maši * 19,812 E 20 1 N 48 51

SKUEV0152 Sliačske travertíny * 7,111 E 19 24 N 49 3

SKUEV0153 Horné lazy * 38,122 E 19 35 N 48 48

SKUEV0154 Suchá dolina * 3,115 E 19 35 N 48 49
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SKUEV0163 Rudava * 2 257,75 E 17 16 N 48 32

SKUEV0164 Revúca * 44,656 E 19 16 N 48 58

SKUEV0175 Sedliská * 46,085 E 17 49 N 48 27

SKUEV0185 Pramene Hruštínky * 218,851 E 19 15 N 49 16

SKUEV0186 Mláčik * 408,517 E 19 1 N 48 39

SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd * 131,526 E 19 15 N 49 30

SKUEV0188 Pilsko * 706,89 E 19 19 N 49 31

SKUEV0189 Babia hora * 503,94 E 19 30 N 49 34

SKUEV0190 Slaná Voda * 229,697 E 19 29 N 49 32

SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy * 39,16 E 19 17 N 49 28

SKUEV0192 Prosečné * 2 697,655 E 19 30 N 49 10

SKUEV0193 Zimníky 37,631 E 19 39 N 49 23

SKUEV0194 Hybická tiesňava 556,756 E 19 53 N 49 5

SKUEV0196 Brezové 13,494 E 20 1 N 49 3

SKUEV0197 Salatín * 3 358,789 E 19 20 N 48 59

SKUEV0198 Zvolen * 2 766,296 E 19 13 N 48 54

SKUEV0199 Plavno 52,341 E 19 14 N 48 43

SKUEV0200 Klenovský Vepor * 343,033 E 19 45 N 48 41

SKUEV0201 Gavurky * 87,431 E 19 8 N 48 27

SKUEV0202 Trešková 26,282 E 20 8 N 48 39

SKUEV0203 Stolica * 2 933,517 E 20 11 N 48 45

SKUEV0204 Homoľa * 2,234 E 20 11 N 48 49

SKUEV0205 Hubková * 2 796,71 E 21 53 N 48 58

SKUEV0206 Humenská * 198,921 E 21 56 N 48 54

SKUEV0207 Kamenná Baba * 339,975 E 20 55 N 49 3

SKUEV0209 Morské oko * 14 962,148 E 22 15 N 48 49
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SKUEV0210 Stinská * 1 532,789 E 22 29 N 48 59

SKUEV0211 Danova * 891,343 E 21 57 N 49 19

SKUEV0212 Muteň * 34,612 E 20 16 N 48 35

SKUEV0216 Sitno * 1 180,728 E 18 52 N 48 24

SKUEV0219 Malina * 458,511 E 17 5 N 48 24

SKUEV0221 Varínka * 154,588 E 18 55 N 49 14

SKUEV0222 Jelešňa * 66,879 E 19 41 N 49 24

SKUEV0224 Jereňáš 137,085 E 20 46 N 48 58

SKUEV0225 Muránska planina * 20 315,214 E 19 59 N 48 45

SKUEV0228 Švihrová * 5,645 E 19 46 N 49 6

SKUEV0229 Beskýd * 29 215,126 E 22 22 N 49 3

SKUEV0230 Iľovnica * 484,533 E 22 4 N 49 1

SKUEV0231 Brekovský hradný vrch * 26,719 E 21 49 N 48 54

SKUEV0232 Rieka Laborec * 15,971 E 21 50 N 49 20

SKUEV0233 Tok Udavy s prítokom Iľovnice * 21,55 E 22 2 N 49 1

SKUEV0234 Ulička * 101,814 E 22 27 N 49 0

SKUEV0238 Veľká Fatra * 43 600,809 E 19 4 N 48 58

SKUEV0239 Kozol * 91,58 E 18 45 N 49 6

SKUEV0240 Kľak * 85,71 E 18 38 N 48 58

SKUEV0241 Svrčinník * 222,49 E 18 59 N 48 48

SKUEV0243 Rieka Orava * 435,055 E 19 21 N 49 15

SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok * 50,33 E 19 0 N 48 49

SKUEV0245 Boky * 175,98 E 19 1 N 48 34

SKUEV0246 Šupín * 11,89 E 19 15 N 48 45

SKUEV0247 Rohy * 23,323 E 19 22 N 48 32

SKUEV0248 Močidlianska skala * 204,25 E 19 24 N 48 36
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SKUEV0249 Hrbatá lúčka * 181,11 E 19 23 N 48 38

SKUEV0250 Krivoštianka * 707,131 E 21 53 N 48 53

SKUEV0251 Zázrivské lazy * 2 808,095 E 19 9 N 49 16

SKUEV0252 Malá Fatra * 21 918,45 E 19 2 N 49 11

SKUEV0253 Rieka Váh 251,902 E 19 14 N 49 6

SKUEV0254 Močiar * 8,131 E 19 9 N 49 9

SKUEV0255 Šujské rašelinisko 12,232 E 18 37 N 49 3

SKUEV0256 Strážovské vrchy * 29 366,39 E 18 28 N 49 2

SKUEV0258 Tlstý vrch * 1 159,212 E 18 51 N 48 18

SKUEV0259 Stará hora * 2 799,139 E 18 55 N 48 18

SKUEV0260 Mäsiarsky bok * 321,289 E 19 5 N 48 23

SKUEV0262 Čajkovské bralie * 1 694,008 E 18 36 N 48 19

SKUEV0263 Hodrušská hornatina * 11 705,432 E 18 40 N 48 23

SKUEV0264 Klokoč * 2 568,296 E 18 46 N 48 29

SKUEV0265 Suť * 9 806,076 E 18 54 N 48 31

SKUEV0266 Skalka * 10 844,607 E 19 0 N 48 28

SKUEV0267 Biele hory * 10 168,783 E 17 18 N 48 28

SKUEV0268 Buková * 9,449 E 17 22 N 48 32

SKUEV0271 Šándorky * 1,498 E 18 38 N 48 17

SKUEV0273 Vtáčnik * 9 619,045 E 18 35 N 48 36

SKUEV0274 Baske * 3 645,13 E 18 16 N 48 52

SKUEV0275 Kňaží stôl * 3 768,371 E 18 19 N 48 49

SKUEV0276 Kuchynská hornatina * 3 382,107 E 17 12 N 48 21

SKUEV0277 Nad vinicami * 0,475 E 17 25 N 48 30

SKUEV0278 Brezovské Karpaty * 2 699,785 E 17 33 N 48 38

SKUEV0281 Tŕstie * 28,658 E 19 59 N 48 39
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SKUEV0282 Tisovský kras * 1 469,966 E 19 53 N 48 40

SKUEV0283 Lúky na Besníku * 80,195 E 20 13 N 48 51

SKUEV0284 Teplické stráne * 355,965 E 20 17 N 48 36

SKUEV0285 Rieka Muráň s prítokmi * 204,285 E 20 14 N 48 36

SKUEV0286 Vápence v doline Hornádu * 27,213 E 20 38 N 48 54

SKUEV0287 Galmus * 2 690,066 E 20 46 N 48 53

SKUEV0288 Kysucké Beskydy a Riečnica * 7 326,574 E 19 2 N 49 23

SKUEV0289 Chmúra 0,939 E 19 5 N 49 23

SKUEV0290 Horný tok Hornádu * 290,061 E 20 22 N 48 59

SKUEV0291 Jánsky potok * 26,274 E 20 46 N 48 55

SKUEV0296 Turková * 522,557 E 19 55 N 49 1

SKUEV0297 Brezinky * 8,445 E 20 10 N 48 50

SKUEV0298 Brvnište * 74,771 E 19 13 N 48 47

SKUEV0299 Baranovo * 790,563 E 19 8 N 48 46

SKUEV0300 Skribňovo * 221,607 E 19 46 N 48 59

SKUEV0301 Kopec * 3,761 E 19 13 N 48 46

SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry * 46 583,31 E 19 27 N 48 54

SKUEV0303 Alúvium Hrona * 259,755 E 20 10 N 48 50

SKUEV0304 Oravská vodná nádrž * 251,338 E 19 31 N 49 25

SKUEV0305 Choč * 2 191,783 E 19 19 N 49 8

SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom * 744,611 E 19 49 N 49 7

SKUEV0307 Tatry * 61 735,299 E 19 57 N 49 11

SKUEV0308 Machy * 305,043 E 19 53 N 49 7

SKUEV0309 Rieka Poprad * 34,334 E 20 9 N 49 4

SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry * 35 513,27 E 19 58 N 48 55

SKUEV0318 Pod Čelom * 533,235 E 21 50 N 49 15
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SKUEV0319 Poľana * 3 142,952 E 19 29 N 48 40

SKUEV0320 Šindliar * 7,69 E 20 55 N 49 2

SKUEV0321 Salvátorské lúky * 2,676 E 20 56 N 49 2

SKUEV0322 Fintické svahy * 753,898 E 21 15 N 49 4

SKUEV0323 Demjatské kopce * 8,682 E 21 17 N 49 6

SKUEV0324 Radvanovské skalky * 1,171 E 21 27 N 49 3

SKUEV0325 Medzianske skalky * 10,783 E 21 28 N 49 2

SKUEV0326 Strahuľka * 1 195,042 E 21 27 N 48 39

SKUEV0327 Milič * 5 114,445 E 21 27 N 48 34

SKUEV0328 Stredné Pohornádie * 7 275,577 E 21 9 N 48 49

SKUEV0330 Dunitová skalka * 1,477 E 21 7 N 48 55

SKUEV0331 Čergovský Minčol * 4 144,688 E 21 1 N 49 13

SKUEV0332 Čergov * 6 063,432 E 21 9 N 49 11

SKUEV0333 Beliansky potok 0,195 E 20 24 N 49 12

SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero * 51,768 E 20 13 N 49 20

SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá * 7,654 E 20 12 N 49 20

SKUEV0336 Rieka Torysa * 22,12 E 20 43 N 49 8

SKUEV0337 Pieniny * 1 301,22 E 20 25 N 49 23

SKUEV0338 Plavečské štrkoviská 66,24 E 20 51 N 49 16

SKUEV0339 Pieninské bradlá * 74,647 E 20 35 N 49 21

SKUEV0342 Drieňovec * 218,193 E 20 40 N 48 38

SKUEV0343 Plešivské stráne * 363,406 E 20 24 N 48 34

SKUEV0344 Starovodské jedliny * 397,79 E 20 39 N 48 46

SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom * 177,214 E 20 23 N 48 33

SKUEV0348 Dolina Čiernej Moldavy * 1 896,835 E 20 48 N 48 41

SKUEV0349 Jasovské dubiny * 36,251 E 20 58 N 48 40
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SKUEV0350 Brzotínske skaly * 427,047 E 20 29 N 48 35

SKUEV0351 Folkmarská skala * 140,967 E 21 0 N 48 49

SKUEV0353 Plešivská planina * 2 863,689 E 20 25 N 48 37

SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská * 55,311 E 20 35 N 48 49

SKUEV0356 Horný vrch * 5 861,392 E 20 46 N 48 38

SKUEV0364 Pokoradzské jazierká * 60,86 E 20 1 N 48 25

SKUEV0366 Drienčanský kras * 1 719,963 E 20 5 N 48 31

SKUEV0367 Holubyho kopanice * 3 933,045 E 17 47 N 48 51

SKUEV0368 Brezovská dolina * 2,477 E 18 8 N 49 5

SKUEV0369 Pavúkov jarok * 26,7 E 17 39 N 48 46

SKUEV0371 Žalostiná * 215,37 E 17 26 N 48 49

SKUEV0372 Krivoklátske lúky * 4,33 E 18 8 N 49 3

SKUEV0373 Krivoklátske bradlá * 64,764 E 18 9 N 49 2

SKUEV0374 Záhradská * 9,315 E 17 41 N 48 49

SKUEV0375 Krasín * 63,94 E 18 0 N 48 57

SKUEV0376 Vršatské bradlá * 283,932 E 18 9 N 49 4

SKUEV0377 Lukovský vrch * 215,14 E 17 51 N 48 53

SKUEV0378 Nebrová * 27,904 E 18 7 N 49 7

SKUEV0379 Kobela * 6,038 E 17 50 N 48 46

SKUEV0380 Tematínske vrchy * 2 471,265 E 17 55 N 48 39

SKUEV0381 Dielnice * 107,354 E 18 48 N 48 57

SKUEV0382 Turiec a Blatničianka * 284,162 E 18 47 N 48 53

SKUEV0383 Ponická dúbrava * 13,43 E 19 18 N 48 41

SKUEV0384 Klenovské Blatá * 4,36 E 19 47 N 48 41

SKUEV0385 Pliškov vrch * 85,265 E 22 8 N 49 8

SKUEV0386 Hostovické lúky * 13,376 E 22 6 N 49 7
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SKUEV0387 Beskyd * 5 415,379 E 22 1 N 49 13

SKUEV0388 Vydrica * 7,1 E 17 6 N 48 11

SKUEV0390 Pusté pole * 90,352 E 21 26 N 48 55

SKUEV0397 Tok Váhu pri Zamarovciach 20,943 E 18 2 N 48 54

SKUEV0398 Slaná * 36,768 E 20 28 N 48 35

SKUEV0399 Bacúšska jelšina * 4,26 E 19 48 N 48 50

SKUEV0400 Detviansky potok * 74,126 E 19 25 N 48 35

SKUEV0401 Dubnícke bane * 234,752 E 21 28 N 48 55

SKUEV0402 Bradlo 0,01 E 20 11 N 48 37
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