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Zusammenfas sung .  Zur toxikologischen Bewertung von 
Altstoffen im Sinne des Chemikalienrechts ist ein Minimalsatz an 
gesicherten Daten unabdingbar notwendig. Da national und inter- 
national eine Fiille von Datenquellen auch toxikologische Daten 
beinhalten, geht es unseres Erachtens weniger darum, eine neue 
Datenbank auf dem Gebiet der Toxikologie zu erstellen, sondern 
rasche Zugriffsm6glichkeiten auf schon vorhandene toxikologische 
Informationen zu schaffen. 
F/it den Aufbau einer solchen ,,Datenbank der Datenquellen" ffir 
toxikologische Informationen (DaToDa) wird zun/ichst eine Aus- 
wahl der toxiko]ogisch-relevanten Datenquellen aus der Gesamt- 
heit an Datenquellen vorgenommen. Dazu werden die Datenquel- 
len gemfil~ der Anwendung der Chemikalien sowie der toxikologi- 
schen Parameter unterschieden. Das Kernstfick der Arbeit bilden 
die aufzubauenden Datenfelder, wobei neben bibliographischen 
und inhaltserschliei~enden Datenfeldern den Informationsretrieval- 
Hinweisen besondere Bedeutung zukommt; darunter sind zu ver- 
stehen: Suchbegriffe, Recherche-Anweisungen, Querverweise auf 
andere reievante Datenquellen sowie die Verffigbarkeit der Quel- 
len. Besonders wichtig wird die Pflege und Aktualisierung dieser 
Datenbank sein. Zur l]berprfifung der Arbeiten wird ein anwen- 
dungsbezogenes Chemikalienset mit ca. 100 Chemikalien heran- 
gezogen. 

1 P r o b l e m s t e l l u n g  

Unter den acht Millionen Eintrfigen des ,,Chemical Ab- 
stract Service" werden nach dem derzeitigen Stand des ,,Eu- 
ropean Inventory of Existing Commercial Substances" 
(EINECS) ca. 100 000 verschiedene Chemikalien kommer- 
ziell hergestellt. Davon wird jedoch nur ein verhSltnismfitgig 
geringer Anteil in gr6f~erer Menge produziert. So hat eine 
1986 vom Verband der Chemischen Industrie unter den 
Mitgliedsfirmen in der Bundesrepublik Deutschland durch- 
gef/ihrte Umfrage ergeben: Im Jahr 1985 wurden insgesamt 
4 600 Stoffe in Mengen yon fiber 10 Jahrestonnen herge- 
stellt: 

- 10 bis 1 000 Jahrestonnen ca. 2 200 Stoffe 
- 100 bis 1 000 Jahrestonnen ca. 1 300 Stoffe 

- 1 000 bis 10 000 Jahrestonnen ca. 700 Stoffe 
- 10 000 Jahrestonnen ca. 400 Stoffe [1]. 

In der Bundesrepublik Deutschland ist das Chemikalienge- 
setz am 1. 1. 1982 in Kraft getreten [21. Es schreibt vor, 
dalg Stoffe vor dem Inverkehrbringen angemeldet werden 
mfissen (sog. ,,Neue Stoffe"), wobei ein Satz an Substanzda- 
ten vorgelegt werden mug. Priifnachweise, wie sie ffir Neue 
Stoffe gefordert werden, sind Rir die Gesamtzahl der bereits 
im Verkehr befindlichen Stoffe (sog. ,,Alte Stoffe") ange- 
sichts des hohen Kosten- und Zeitaufwandes im Gesetz 
nicht vorgesehen. Allerdings k6nnen Alte Stoffe einer Prfif- 
pflicht unterworfen werden, wenn sich tats~ichliche Anhalts- 
punkte daffir ergeben, daf~ sie ,,geffihrlich" im Sinne des Ge- 
setzes sind. Mit der Prioritdtensetzung ist das bei der Ge- 
sellschaft Deutscher Chemiker eingerichtete Beratergremi- 
um fiir umweltrelevante Altstoffe (BUA) befaf~t. Vorausset- 
zung for die Bewfiltigung des Altstoffproblems ist in jedem 
Fall, mit einer zwar unzureichenden Datenbasis zu begin- 
nen, die vorhandenen Daten jedoch so gut wie m6glich zu 
nutzen. Die verbleibenden Wissensliicken mfissen dann ent- 
sprechend den festgelegten Prioritfiten durch weitere Unter- 
suchungen geschlossen werden. 

Die entscheidende Voraussetzung ffir ein 6konomisches 
Vorgehen ist eine m6glichst umfassende Kenntnis yon Auf- 
bau und Inhalt der schon bestehenden Datenquellen fiber 
Chemikalien. Aus diesem Grund ist ein systematischer Auf- 
bau eines EDV-gestfitzten Systems, d.h. einer Datenbank 
der Datenquellen, sinnvoll. In dieser Arbeit werden toxiko- 
logische Fragestellungen angesprochen, die im Rahmen el- 
her ,,Datenbank ffir toxikologisch-relevante Datenquellen" 
(DaToDa) bearbeitet werden (die hier abgedeckten toxiko- 
logischen Parameter -+ Abschnitt 4.1 und TabelIe ). Der 
Aufbau einer eigenen Datenbank mit toxikologischen Da- 
ten und Informationen, sei es in Zitatform oder in Form 
von Fakten, erscheint uns angesichts der Vielzahl der be- 
reits existierenden Datenbanken auf diesem Gebiet derzeit 
weder realistisch noch sinnvoll. 
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2 Sachstand 

Als erster Schritt zur Aufhellung des Problems der Daten- 
verfiigbarkeit wurde unter Berficksichtigung von Vorarbei- 
ten ffir eine OECD-Expertengruppe [3] eine Aufstellung 
yon Datenquellen ffir Umweltchemikalien erarbeitet [4]. 
Dazu wurden 714 Datenquellen ffir Chemikalien (Handbfi- 
cher, EnzyklopSdien, Firmenverzeichnisse, Reports, Re- 
viewb/inde etc.) und Datenbanken kritisch auf Datentypen 
durchgesehen und mit Registern aufbereitet. Darfiberhin- 
aus wird, darauf aufbauend, ein weitgehend EDV-gestfitz- 
tes System ffir einen Zugriff auf Datenquellen ffir Umweh- 
chemikalien entwickeh [5, 6, 7]. 

Beide Ansfitze beziehen sich auf eine Vielzahl yon Datenty- 
pen - Identifizierungsmerkmale, 6konomische Daten und 
Anweudungsformen, physikalisch-chemische Parameter, 
Abban- und Akkumulationsverhalten - und schliegen 
auch toxikologische Parameter ein. Als vorl/iufiges Ergeb- 
nis dieser Arbeiten kann festgestellt werden, daf~ sich ,,toxi- 
kologische Informationen" ffir ca. 30 % der Alten Stoffe 
auffinden ]assen. Hinsichtlich der Struktur der Datenquel- 
len unterscheiden wir gedruckte Dokumente und computer- 
gestiitzte Datenbanken. 

2.1 Gedruckte Dokumente 

Ffir den Bereich der Toxikologie existieren ca. zehn 
Standardwerke*. Der Aufbau dieser Datenquellen ist unter- 
schiedlich; die meisten gedruckten Dokumente verffigen 
fiber Indices, die das Auffinden der gewfinschten Chemika- 
lie erleichtern. Beispiele ffir Indices sin& Chemikalien- 
Index (chemische Bezeichnungen oder Synonyma und Han- 
delsnamen), Synonyma-Index, CAS-Nummern-Index, 
Strukturformel-Index, SummenformeMndex, Molekular- 
gewicht-Index, Schmelzpunkt/Siedepunkt-Index, Chemi- 
kaliengruppen-Index und Anwendungs-Index. 

Bedauerlicherweise sind die meisten gedruckten Dokumen- 
te nach den Chemikalienbezeichnungen aufgebaut und wei- 
sen nicht die eindeutigere Einteilung nach den CAS-Num- 
m e r n  auf. 

2.2 Datenbanken 

Datenbanken lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Bi- 
bliographische Datenbanken, numerische oder Faktenda- 
tenbanken und Volltextdatenbanken. 

In den bibliographischen Datenbanken k6nnen die Zitate 
(mit und ohne Kurzreferat), in denen sich die gewfinschten 
Informationen befinden, abgefragt werden. Die relevanten 
Artikel mfissen dann entweder ,,online" bestellt oder fiber 
Bibliotheken beschafft werden. Faktendatenbanken bein- 
halten Daten mit Zitatangabe; in ZweifelsfSllen ist eben- 
falls die Beschaffung der Originalliteratur angezeigt. In 
Volhextdatenbanken sind die vollst~ndigen Artikel abge- 
speichert und k6nnen dementsprechend abgefragt werden 
(diese Datenbanken sind die teuersten). 

* Nachweis bei den Autoren 

Toxikologisch relevante Datenbanken [8]: 

- BIOSIS Previews, CA (Chemical Abstract Service), CAB 
(Commonwealth Agricultural Bureaux), CHI (Chemical 
Hazards in Industry), HSELINE (Health and Safety 
Executive Line), MEDLARS (Index Medicus), PHYTO- 
MED, TOXLINE (Bibliographische Datenbanken); 

- AGRC (Agrochemicals Databank), AQUIRE (Aquatic In- 
formation Retrieval System), CTCP (Clinical Toxicology 
of Commercial Chemical Products), ECDIN (European 
Communities Data Information Network), EDAP (Euro- 
pean Datebase of Agricuhural Products) GENOTOX (Ge- 
netic Toxicity Databank), RTECS (Registry on Toxic 
Effects of Chemical Substances) (Faktendatenbanken); 

- KIRK (Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Techno- 
logy) (Volhextdatenbank). 

2.3 Bishergie Auswertungsans~tze 

Die aufgeffihrten Datenbanken sind - ebenso wie die ge- 
druckten Dokumente - unterschiedlich aufgebaut; daher 
wird ffir jede Datenbank eine eigene Suchstrategie ben6tigt, 
um die gewfinschten Informationen zu erhalten. Darfiber- 
hinaus liegen die angesprochenen Quellen bei verschiede- 
nen Datenbank-Anbietern (Hosts) auf. Jeder einzelne Host 
besitzt seine eigene Retrieval-, d.h. Abfragesprache. 

Daraus folgt, dat~ man nicht nut fiber das toxikologische 
Fachwissen, sondern auch fiber den Dateubankaufbau und 
fiber Kennmisse mehrerer Retrievalsprachen verf%en muff, 
um die Vielzahl der Datenquellen effektiv nutzen zu k6n- 
nen. Erleichtert wird die Suche dadurch, dat~ heute bereits 
Softwarepakete angeboten werden, die durch Einfiihrung 
eines Menu-gesteuerten Systems die Kenntnis der betreffen- 
den Retrievalsprachen fiberflfissig werden lassen. Ein sol- 
ches Softwarepaket ist beispielsweise Micro-CSIN, mit 
dessen Hilfe in einigen Faktendatenbanken des Datenbank- 
anbieters CIS recherchiert werden kann [9]. Mit dem 
Software-Paket SCI-Mate (Universal Online Searcher) k6n- 
nen ebenfalls Recherchen bei den amerikanischen Hosts 
DIALOG, BRS, NLM und SDC mit einer Menu-Technik 
durchgeffihrt werden [10]. Beide Softwarepakete sind z.Zt. 
jedoch noch nicht auf die grot~en europ/iischen Hosts an- 
wendbar wie z.B. 

- DIMDI (Deutsches Institut ffir Medizinische Dokumen- 
tation und Information), 

- ESA (European Space Administration), 
- Datastar oder 
- STN (Scientific and Technical Information Network). 

Eine Studie zur Bewertung yon Informationsquellen in der 
chemischen Toxikologie hat ergeben, dag ffir gewisse toxi- 
kologische Datentypen ,,Chemical Abstracts" und ,,BIOSIS" 
die wertvollsten Datenquellen sind [11]. Ffir diese Untersu- 
chung wurden nur bibliographische, jedoch keine Fakten- 
datenbanken herangezogen. Aut~erdem wurde diese Arbeit 
bereits Anfang der achtziger Jahre durchgeffibrt. Da sich 
das Datenbankangebot seither sehr stark erweitert hat, ist 
die Aussage u.U. nicht mehr zutreffend. 

Ein weiteres Hilfsmittel sind sog. Datenbankfiihrer, entwe- 
der in gedruckter Form und/oder als ,Online"-Datenbank. 
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Der gr6~te Katalog der ,,online" angebotenen Datenban- 
ken, ,,CUADRA Directory of Databases", ist sowohl in ge- 
druckter Form als auch als Datenbank erhaltlich [12]. 
Dieser Datenbankf6hrer umfaigt Datenbanken, die welt- 
weit ,,online" yon den verschiedenen Hosts angeboten wer- 
den. Er schlief~t selbstverstfindlich auch Datenbanken mit 
toxikologischen Inhalten ein. Allerdings ist er in bezug auf 
die inhaltliche Erschlief~ung der Datenbanken sehr allge- 
mein gehalten, so daig man sich zwar einen Oberblick der 
Datenbanken verschaffen kann, jedoch keine Hinweise auf 
die zu nutzenden ScMagw6rter, die eigentIiche Recherche 
und Querverweise zu anderen Quellen erMlt. Auch sind 
hier keine gedruckten Dokumente gespeichert, die ffir man- 
che Recherchen bereits ausreichend sin& 

3 Auswahl toxikologisch-relevanter Datenquellen 

Vordringlich erscheint es, in Zukunft eine geeignete Aus- 
wahl an Daten- und Informationsquellen far toxikologische 
Fragestellungen zu treffen und diese Quellen in einer Daten- 
bank toxikologisch-relevanter Datenquellen (DaToDa) so 
aufzubereiten, dafg at~ch nicht st~ndig mit Datensuche be- 
fagte Wissenschaftler einen schnelien Datenzugang gewin- 
hen. Aus praktischen Grfinden wird die Auswahl einerseits 
aus f6r geeignet erachteten Quellen, andererseits aus leicht 
zuganglichen Quellen erfolgen mfissen. Eine erste Unter- 
scheidung laf~t sich nach anwendungs- und parameterspezi- 
fischen Gesichtspunkten treffen. 

3.1 Anwendungsspezifische Unterscheidung der Daten- 
quellen 

Es erweist sich nur in wenigen Fallen als sinnvoll, samtliche 
Quellen far eine bestimmte Fragestellung nacheinander 
durchzusuchen. Bei der AuswahI der DatenqtielIen kommt 
dar6berhinaus dem Verwendungszwech einer Chemikalie 
eine Schl6sselgr6t~e zu [13]. Der Grund liegt darin, daig es 
verschiedene Datenquellen gibt, die sich auf bestimmte 
Chemikalien gemaf~ ihrer Anwendung speziatisieren. Dazu 
geh6ren gedruckte Dokumente und Datenbanken. 

3.1.1 Gedruckte Dokumente 

Umfangreiche Dokumente liegen far Pestizide, Pharmazeu- 
tika, Polymere, L6semittel und Farbstoffe vor*. 

3.1.2 Datenbanken 

PESTIZIDE 

- AGRC (Agrochemicals Databank), Faktendatenbank; 
Host: DATASTAR 

- EDAP (European Database of Agrochemical Products), 
Faktendatenbank; 
Host: DATASTAR 

PHARMAZEUTIKA 

- MART (Martindale Online), Faktendatenbank; 
Host: DATASTAR 

* Nachweis bei den Autoren 

- ABDA (ABDA-Fertigarzneimittel), Faktendatenbank; 
Host: DIMDI 

- LINE (Pharmline), bibliographische Datenbase; 
Host: DATASTAR 

- DELT (Drug Effects on Laboratory Tests), Faktenda- 
tenbank; 
Host: DATASTAR 

POLYMERE UND DEREN MONOMERE 

- KKF (Kunststoffe Kautschuk Fasern), bibliographische 
Darenbase; 
Host: STN 

- RAPRA Abstracts (Rubber and Plastics Research Asso- 
ciation), bibliographische Datenbase; 
Host: STN, Pergamon Infoline 

FARBSTOFFE UND LOSEMITTEL 

- WSCA (World Surface Coatings Abstracts), bibliogra- 
phische Datenbase; 
Host: ORBIT, Pergamon Infoline 

Man wird also beispielsweise nach Pestiziden zun~chst in 
den o.g. Datenquellen recherchieren. Kosten und Zeit, die 
far die Informationsgewinnung ben6tigt werden, sind bei 
diesem Vorgehen geringer als bei der herk6mmlichen Re- 
cherche in Datenbank-unspezifischen Quellen. 
Bei der Auswahl der Quellen sollte auch das Kriterium ,,Zu- 
griffsm6glichkeit auf die Quelle" Berficksichtigung finden. 
Gedruckte Dokumente, die einer Arbeitsgruppe vorliegen, 
sind in der Regel immer greifbar, w/ihrend Online-Daten- 
banken am Abend, am friihen Morgen sowie an Woche- 
nenden meist nicht verffigbar sind. Auch sind St6rungen im 
Hostrechner oder bei der eigenen Hardware zu berack- 
sichtigen. 

3.2 Parameterspezifische Unterscheidung yon Datenquellen 

Neben den anwendungsspezifischen lassen sich parameter- 
spezifische Datenquellen unterscheiden; sie weisen vorwie- 
gend Informationen fiber eine oder mehrere spezielle 
Eigenschaften yon Stoffen bzw. bestimmte Stoffmerkmale 
auf .  

3.2.1 Gedruckte Dokumente 

Fiir toxikologiscbe Parameter sind z.T. zusammenfassende, 
z.T. aber auch spezifische gedruckte Dokumente 
verf%bar*. 

3.2.2 Datenbanken 

Auch bei den Datenbanken lassen sich parameterspezifische 
Quellen unterscheiden: 

- CANCERLIT (Cancer Literature), bibhographische Da- 
tenbank; 
Host: DIMDI (Parameter: Kanzerogenitat) 

- CTCP (Clinical Toxicology of Commercial Products), 
Faktendatenbank; 
Host: C[S (Parameter: akute Toxizitat) 
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- DERMAL (Dermal Absorption), Faktendatenbank; 
Host: CIS (Parameter: akute dermale Toxizit/it) 

- GENETOX (Genetic Toxicity), Faktendatenbank; 
Host: CIS (Parameter: Mutagenit~it) 

- GIABS (Gastrointestinal Absorption Database), Fakten- 
datenbank; 
Host: CIS; (Parameter: Absorption, Verteilung und Me- 
tabolismus) 

- IRCS (Medical Science Research), Volltextdatenbank; 
Host: DIMDI, DATASTAR (Parameter: Metabolismus, 
akute und chronische Toxizit/it). 

lDber anwendungsspezifische Datenquellen sowie parame- 
terspezifische Datenquellen hinaus sollten auch Datenquel- 
len iibergreifender Art wie z.B. CAS-Online, TOXALL, 
BIOSIS Previews, ECDIN etc. Berficksichtigung finden, da 
die Datenbest~nde dieser Quellen mehrere Sachgebiete, Pa- 
rameter und Anwendungsformen von Chemikalien ent- 
halten. 

4 Festlegung der Datenfelder  und Durchf i ihrung 

Um aus der getroffenen Auswahl eine ,,Datenbank der Da- 
tenquellen ffir toxikologische Informationen" herzustellen, 
sind zunfichst die sog. Datenfelder zu definieren. Bei den 
meisten herk6mmlichen Datenbanken unterscheidet man in 
diesem Zusammenhang zwischen den ,,bibliographischen" 
Datenfeldern - sie enthatten bibliographische Angaben - 
und ,,inhaltserschlief~enden" Feldern - sie dokumentieren 
den Inhalt der Datenbank mehr oder weniger genau. Diese 
beiden Arten von Feldern wurden bereits in unserem weiter 
gefalgten Ansatz realisiert [5, 6]. Sie mfissen selbstverst~ind- 
lich auch in die Datenbank ffir toxikologische Informatio- 
nen integriert werden. Als neuer Felder-Oberbegriff werden 
,,pragmatische Informationsretrieval-Hinweise" eingeffihrt; 
sie sollen hier vordringlich erarbeitet werden. 

4.1 Erarbeitung der geeigneten Suchbegriffe fiir toxikolo- 
gisch-relevante Datenquellen 

Fiir toxikologische Fragestellungen werden zumindest die 
in der folgenden Tabelle aufgeffihrten Parameter ben6tigt: 

Tabelle: Parameter ffir toxikologische Fragestellungen 

- AIIgemeiner Wirkungscharakter 
- Wirkungsmechanismus 
- Metabolismus, Toxikokinetik (Resorption, Verteilung, 

Ausscheidung) 
- Akute und subakute Toxizit&t 
- Haut- und Schleimhautvertr&glichkeit 
- Sensibilisierende Wirkung 
- Subchronische und chronische Toxizit~t 
- Mutagenit~it (in vitro, in vivo) 
- Kanzerogenit~it 
- Rep rod u ktionstoxizit~.t 

- Wirkungen auf das Immunsystem 
- Sonstige Wirkungen (z.B. Neurotoxizit&t, Kombinationswir- 

kungen) 
- Erfahrungen beim Menschen (akute Vergiftungen, chronische 

Vergiftungen, epidemiologische Daten) 

Diese Parameter werder~ auch bei der Abfassung yon Stoff- 
berichten durch das Beratergremium ffir umweltrelevante 
Altstoffe (BUA) bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
(GDCh) berficksichtigt [14]. Sicherlich wfiren weitere, dar- 
fiber hinausreichende toxikologische Angaben wiinschens- 
wert; es mfissen jedoch Kompromisse geschlossen werden 
zwischen den Anforderungen und den realistischen M6g- 
lichkeiten, toxikologische Informationen aus Datenquellen 
zu extrahieren. Insofern erfolgt hier eine Beschrfinkung auf 
die oben angegebenen Parameter. 

Die Auswertung der Datenquellen sollte nicht nur zeigen, in 
welcher Quelle zu welchem Parameter Informationen vor- 
liegen (vgl. 5), vielmehr sollen bier die konkreten Suchbe- 
griffe und eventuelle Verknfipfungen dargestellt werden. 
Dazu mfissen die entsprechenden Thesauri (Schlagwortka- 
taloge) systematisch durchgearbeitet und relevante Schlag- 
worte aufbereitet werden. 

4.2 Rechercheanweisungen 

Da Datenquellen in aller Regel unterschiedlich aufgebaut 
sind, ist es notwendig, ffir die einzelnen Quellen eine Art 
,,Leitfaden" zu besitzen, nach dem in einer gegebenen Quel- 
le eine Recherche durchgeffihrt werden kann. 

Ffir ein gedrucktes Dokument wird eine solche Recherche- 
anweisung beispielsweise lauten: Aufbau der Quelle nach 
systematischen Namen der Chemikalien, Synonyma- 
Register ab Seite x, CAS-Nummern-Register ab Seite y. 
Hieraus k6nnte man entnehmen, daf~ zur eindeutigen Auf- 
findung der gewfinschten Chemikalien eine Registersuche 
angezeigt ist. 

Bei Datenbanken werden sich umfangreichere Recherche- 
anweisungen ergeben: Neben den Abfragem6glichkeiten 
nach Chemikalien-Namen, CAS-Nummer, Summenformel 
und Moleku]argewicht mfissen die wichtigsten Besonder- 
heiten der Retrievalsprache einbezogen werden: 

- Angabe der Datenbank (BASE Datenbankname) 
- Suche der Information (FIND Begriff) 
- S u c h e  der Chemikalien (FIND CR = xxxxx-xx-x; 

FIND; FT = Chemikalienname) 
-Verknf ipfung (FIND Profil-Nr. X A N D / O R / N O T  

Profil-Nummer Y) 
- Ausgabe der Ergebnisse (SHOW Profil~Nr.; BIB; Ant- 

wort l-n) 
- Ende des Dialogs (STOP). 

Mit diesen Rechercheanweisungen in Zusammenhang mit 
den unter 4.1 beschriebenen Suchbegriffen ist nun in der 
Regel eine Recherche nach toxikologischen Informationen 
auch fiir den nicht mit den entsprechenden Datenquellen 
vertrauten Wissenschaftler m6glich. Mit Hilfe der oben be- 
schriebenen Anweisungen ist der Benutzer flexibel, sowohl 
in der Auswahl der SchIagworte, als auch in der Auswahl 
der Chemikalienbezeichnung (CAS-Nummer oder Chemi- 
kalienname). 

4.3 Querverweise 

Neben gezielten Datenfeldern sollten auch andere Quelten 
als Erganzung oder Alternative genutzt werden. Solche 
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Verweise basieren auf der praktischen Erfahrung im Urn- 
gang mit Datenquellen. Bei einer Datenbank wie Chemical 
Abstract Service k6nnte hier beispielsweise folgendes Vor- 
gehen zweckm~if~ig sein: 

- f6r den Parameter ,,dermale Toxizit~it" zun~ichst in 
DERMAL recherchieren; 

- bei Pestiziden zun/ichst im ,Pestizide Manual" suchen. 

Fiir die Aufffillung dieser Rubrik ,,Querverweise" sind die 
im Abschnitt 5 enthaltenen Hinweise zur Uberprfifung der 
Datenque]len mittels eines Chemikalientestsets zu berfick- 
sichtigen. 

4.4 Verfiigbarkeit der Datenquellen 

Bei Arbeiten mit Datenquellen spielt das Problem der Da- 
tenverffigbarkeit an sich und das der zugeh6rigen Hinter- 
grundliteratur eine wesentliche Rolle. Praktische Hin- 
weise sind die folgenden: 

Bei den gedruckten Dokumenten solhen unter dem Feld- 
oberbegriff ,,Verf%barkeit" Standort und Signatur sowie 

bei Bibliotheken Hinweise auf Ausleihm6glichkeiten und 
0ffnungszeiten der Bibliothek vermerkE werden. 

Bei den Datenbanken sollten Hinweise auf die Zugriffs- 
m6glichkeit gegeben werden; in der Mehrzahl der ,,online" 
verffigbaren Datenbanken sind Recherchen nur werktags 
etwa ffir 10 bis 12 Stunden m6glich. Dar6berhinaus ist bei 
den bibliographischen Datenbanken festzuhalten, wo die 
Hintergrundliteratur am schnellsten und kosteng6nstigsten 
beschafft werden kann. Da grof~e toxikologische Daten- 
banken ca. I 000 Fachzeitschriften abdecken, ist vorgese- 
hen, das oben beschriebene Feld der Beschaffung yon 
Hinte/grundliteratur nur schwerpunktm~if~ig zu bearbeiten. 
Allerdings erscheint es wichtig, die Arbeit mittels eines 
Testsets zu uberpr6fen (s. unten). 

Auch bei den Faktendatenbanken ist die Frage der Hinter- 
grundliteratur wegen der eventuellen Uberprfifung der Da- 
ten mirtels Originalliteratur bedeutsam. 1)asselbe gilt heute 
noch, wenn auch in geringerem Umfang, ffir Volltextdaten- 
banken: Hier kann zwar das vollst~indige Zitat ,,online" ab- 
gefragt werden, jedoch bekommt man Tabellen, Formeln, 
Abbildungen etc. noch nicht oder nur unvollst/indig. 

Gesamtheit der Datenquellen 
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spezifisch 
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Bibliographische 
Datenfelder 
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Obersichtsbeitrfige Datenbank der Datenquellen 

In der Abbildung ist der gesamte Aufbau der ,,Datenbank 
der Datenquellen" ffir toxikologische Informationen (Da- 
ToDa) schematisch dargestellt: 

50be rp r i i fung ,  Pflege und Fortschreibung 

Die oben beschriebenen Datenbankfelder und die dort vor- 
genommenen Eintragungen sollen mittels eines Chemika- 
liensets auf Verfiigbarkeit, Vollst/indigkeit, Einheitlich- 
keit, eventuelle Fehler etc. iiberprfift werden. ,,Chemika- 
lienset" heit~t in diesem Zusammenhang, datg eine Auswahl 
yon ca. 100 Substanzen aus den verschiedenen Verwen- 
dungszwecken getroffen wird. Ffir diese Stoffe werden Re- 
cherchen in der oben angegebenen Weise durchgefiihrt, um 
die Datenbankfelder mit Informationen aufzuffillenl Es sol- 
len dazu die schon oben erwfihnten Verwendungszwecke 
(z.B. Pestizide, Pharmazeutika, Polymere, Farbstoffe und 
L6semittel) herangezogen werden mit jeweils 1 0 -  20 Stof- 
fen. Diese Auswahl erfatgt wesentliche Anwendungsgebiete 
von Chemikalien mit z.T. hohen Produktionsmengen. So- 
weit verf/igbar, sollen diese als Auswahlkriterium f/ir das 
Testset herangezogen werden. 

Von besonderer Bedeutung ist die Pflege einer Datenbank. 
Ein gedrucktes Dokument ist in der Regel bei seinem Er- 
scheinen schon veraltet. Eine Datenbank gleicht einem Do- 
kument, wenn sie nicht stfindig fiberprfift und auf den 
neuesten Stand gebracht wird. Da dies prinzipiell schnell 
und leicht durchfiihrbar ist, k6nnen und werden sie meist 
auch aktualisiert und gepflegt, so daf~ ,,online" angebotene 
Datenbanken in diesem Punkt gedruckten Dokumenten 
fiberlegen sind. Eine nicht gepflegte und aktualisierte Da- 
tenbank ist jedoch binnen zwei bis drei Jahren derart fiber- 
holt und veraltet, datg sie nur noch sehr bedingt einsatzf~hig 
ist. Innerhalb der aufzubauenden ,,Datenbank der Daten- 
quellen" ffir toxikologische Informationen zu Chemikalien 
(DaToDa) werden in diesem Zusammenhang zwei Dauer- 
aufgaben zu erf/illen sein: die Pflege der Datenbest/inde und 
die Aufnahme neuer Datenquellen. 

5.1 Pflege und Aktualisierung vorhandener Datenbes6inde 

Ober die Eliminierung yon Erfassungsfehlern hinaus sollen 
die Quellen in regelmfit~igen Abst~inden, etwa viertelj~ihr- 
lich, fiberpr/ift und gegebenenfalls korrigiert oder ergfinzt 
werden. Konkret w/irde das f/ir gedruckte Dokumente be- 
deuten, dan neue Auflagen derjenigen Dokumente, die sich 
bereits in der Datenbank befinden, eingearbeitet werden. 
Die yon den wissenschaftlichen Verlagen herausgegebenen 
Neuerscheinungslisten sowie die j~ihrlich erscheinenden 
Standardnachschlagewerke sollen Grundlage dieser Arbeit 
sein [15, 16, 17]. 

Auch bei den Datenbanken ist eine Pflege unerlfit~lich. Hier 
geben alle Datenbankanbieter bei der Ver/inderung ihres 
Datenbankangebotes ,,online" und ,,offline" Informationen 
sowie neue Datenbank-Beschreibungsbliitter heraus. Die 
Inhalte mfissen ausgewertet und in die Datenbank eingear- 
beitet werden. 

5.2 Aufnahme neuer Datenquellen 

Da stfindig neue Datenquellen, in gedruckter Form oder 
,,online" auf den Markt gelangen, mfissen diese Neuerschei- 
nungen in die Datenbank inkorporiert werden. Bei den Bti- 
chern mfissen hier wieder die Neuerscheinungskataloge der 
Verlage und die genannten Nachschlagewerke herangezo- 
gen werden. Bei den Datenbanken sollten in regelmfif~igen 
Abstfinden die Datenbankffihrer, beispielsweise der ,,on- 
line" angebotene CUADRA [12], abgeffagt werden. Dar- 
/iberhinaus weisen die bereits angemieteten Hosts jeweils 
auf neue yon ihnen angebotene Datenbanken hin. Ffir die 
so vorgenommenen Aktualisierungen ist ein gesondertes 
Feld ,,Aktualisierungsstand" vorgesehen. 
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