
Neues aus der EDV Informationssystem Gefiihrliche Stoffe 

Neues  aus der E D V  

Informationssysteme zur Entscheidungsunterstfitzung bei dee Handhabung geffihrlicher Stoffe (IGS) 

Eine Erhebung des Umweltbundesamtes hat ergeben, daf] in rd. 250 
umweltrelevanten Gesetzen insgesamt ca. 5 000 Stoffnennungen und 
mehr als 9 000 Synonyme vorkommen. 

Kennmis, Ber/icksichtigung und Einhaltung der Gesetzesffille wird da- 
mit zum Mengenproblem. Umweltinformationssysteme helfen den 
Verantwordichen in Beh6rden und Industrie im Umgang mit umwelt- 
relevanten Stoffen bei der Gefahrenvorbeugung und bei der Bew/ilti- 
gung yon akuten Gefahren vor Ort. Gem/ig dieser Aufgabenstellung 
erschliegt die Gesch/iftsstelle Umwelttechnik der NLxdorf Computer 
AG Informationstechniken ffir den Einsatz im Umweltschutz und 
macht das erforderliche fachtiche Know-How fiber die Software- und 
Systemseite hinaus verfiigbar. 

Stoffdatenbank fiir Praktiker 

Ausgangspunkt far die Aktivitfiten der Geschfiftsstelle war Mitre 19118 
dee Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen, unter Federffil'~rung des 
Ministers ffir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (MURLL 
an die Nixdorf Computer AG zum Aufbau eines lnformation*:systems 
fiber gefiihrliche Stoffe. Chemieunf~iile batten deutli,'h gemacht, dab 
(lie Basis ffir wirksame Schadensbekiimpfung, schnell verffigbare Infr 
mationen fiber umweltrelevante Stoffe, nicht e~istierte, 

Die Aufgabentriiger der 6ffentlichen Hand in den gereichcn t)berwa- 
chung, Genehmigung (Landesamt ffir Waster und Abfall, Chemische 
Untersuchungsfimter, GewerbeauNichtsiimter) und Gefahrenabwahr 
(Feuerwehr, Polizei) sind tiiglich mit dieser Materie befagt. Ebensc~ 
werden Stoffdaten yon der Privatwirtschaft als Hilfstnitrc] zur gc~.ctzcs- 
konh)rmen und umweltgercchtcn Handhabung vm~ Sn)ffen benimgl, 
seies bei der Herstellung, dem Transp()rt oder dcr Enlsork,~o~.~ gcfahr- 
licher Stoffe, Ausgerichtet an den gedfirfnissen diescr Ziclgruppen 
wird in der Ni• GeschLiftsstellc Umwelttcchnik da~ Proickt ,,|n- 
formations- t rod Kommunikatmnssystem (;ef:ibrtJche/Umwcl~re~evan* 
te Stoffe", kurz IGS, mit tinct Zeitd;mcr yon drei Jabren durchgefi3brt. 

Kern v<m [GS ist eine Datenbank mit Faktcn- und Litcraturinformatio- 
nero grim Ftil]en mit Daten werden bercits erhobene und verffigbare 
Daten aus anderen Datenbanken benu~zt. Ergebnisse aus dee Eigcn- 
schaftsermittlung durch beauftragte w~ssenschafdiche [:tgticute und 
Eigenerhebungen :ms Gcsetzestexten trod [:achiiteratur rundcn die Da- 
tenbasis ab. Die Konsistenz dee D::ten aus den verschicdenen Qudlen 
wird durch einen Datenabgleich sichergesrellt. Z.Zt. stud if dee tGS- 
Datenbank ca. 6 000 identifi~ierte Reinstoffe Inic tibet' l(] (}(}(] N:t- 
mensnenmmgen mit mehr als 200 Einzelangaben prn Scnff verfugb:tr 
die nach Schwerpunkten gegtiedert stud: Allgemeine Stoffidentifika- 
tionsmerkmale, gesetzliche Richtlinien, chemische Zusammenser~ung, 
~iui~ere Stoffbeschreibung, Toxikotogie, Sicherheitshinweise= Trans- 
port und Lagerung. 

Den Anwendungsbezug yon IGS stellen Pilotprojekte bei Feuerwehr, 
Polizei, Landesamt for Wasser und Abfall und Gewerbeaafsichts,im- 
tern sicher. Eine wichtige Rotle ffir die angestrebte fl~ichendeckende 
L6sung spielen dabei die flexibten Zugriffsm6glichkeiten auf das IGS- 
System. 

Ausgefeiltes Datenbankkonzept als Basis 

Das lGS-Datenbankkonzept definiert allgemeine Richtliniem urn uni- 
verselle, erweiterbare Datenbankobjekte erstellen zu k6nnen. Dies sind 
Strukturen, in die nach vorgegebenen Regetn z.B. unterschiedliche In- 
halte zu einem Themenkreis abgelegt werden k6nnen. Da die IGS- 
Datenbank im Endausbau Stoffakten zu mehr als 20() Merkmalen je 
Sroff enthalren wird, ist das Anlegen dee geeigneten Struktur zum 
schnellen Finden bzw. Wiederauffinden der Stoffakten unerls In- 
nerhalb dieser Struktur sind neben einem Stoffdatum alle ffir die exakte 

Beschrelbung bzw. fiir das Verst~indnis notwendigen Informarinnen 
wie Wer:ebereich , Dimension, Randbedingung, Umrechnung, Quer- 
verweis, Quellenangabe, Erhebungsdatum, Historie u.v.m, abgetegt. 

Um vorhandene Daten nicht nochmals zu erheben, wurde dee Datenin- 
tegratior~ vorhandener Datenquellen der Vorzug gegeben. Bis brute 
stehen 10 Datenquellen ffir [GS zur Verffigung. Die Integration weite- 
rer Quellen in den IGS-Datenbestand wird permanent fortgeftihrt. 

Qnalitiit der Stoffinfornration steht im Vordergrund 

Die Problematik der Vereinigung unterschiedticher Datenquellen liegt 
in der Stoffidentifikation. Da in den Datenquellen keine einheitlichen 
Stoffnamen bzw. Numerierungssysteme verwendet werden, mug die 
gmffidenufikation fiber ldentifikationsmerkmale erfolgen. 

Neben den Hauptidtmtifikati~nsmerkmalen wie Name, Nummer, 
Summenformel etc. werden auch Hilfsidentifikationsmerkmale wie Er- 
scheinungsform, physikafiscbe Eigenschaft, Stoffart, usw. zur ldentifi- 
kalion herangezogen. Im Zweifelsfall werden zwei Datens:itze ange- 
legt, um nicht durch das fehlerhafte Zusammenf/~hren unterschiedli- 
cber Stoffe zu Fehlaussagen zu kommen. Alle dutch die Zusammenffih- 
rung gewo,menen Stoffnamen. Handelsnamen, Produkmamen, Tri- 
vialnamen bzw. Stoffnummern werden unter dem Begriff Synonyme 
im System veremt. AIs Hauptnan~e wird in dee Reget einer dee chemi- 
schcn Namcn (IUPAC c)der CAS-|ndex-Name) verwendet. 

Die Stoffatmbute dee IGS-Dateubank werden zu Objekteu nach The- 
mcn~chwerpunkten zu~ammvngefagt, lnnerhalb dee IGS-Datenbank 
~urdcn 1.5 Themt'nschwerpu,~kle gebihlet, die wiederum 50bt:rbe- 
griffm~ zugeordnet wurden. Umer cintra Stoffauribut verstehen wir in 
diescm gusammenhang tin W~r~t'paar, beqehcnd aus Stoffwert und 
Ncbeninformatinn (z.B. S~offwert Flammpunktangabe fur Anilin: 
76 ~ Nennung dee Mcgmevhode und Mefgbedin- 
gungen fur diesen Wcrt). 

E.reites Spektrum an informadonen 

Neben den Inf,orma~ionen z.u Rvinstoffcn werden 0ber die Kooperanon 
UBA/BMU sowie MURL/Nixdwrf die yore Verband dee Chemische~t 
[ndustrie (VCI) /~bergebencn O|N-Sicbcrheitsdateublftter aus dem 
Projekt .,umwekrelevan te Akstoffe'in dcr Ni xdorf Geschaftsstelle Um- 
weltrechn/.k EDV-ma(gig crfagc Nach emer abschliei~enden Drdfung 
dt*rch den grate[[er des Sichcrhelt~datenb/attes werden d(e Aagaben in 
die IGS-Datenbank ubernommen und stchen f(ir die Anwendungen zur 
Vecfdgung. gis heute licgcn ca. 700 Sicherheitsda~enblfi~cr in EDV- 
Form vor  

[~ Arbeitskreisen dee Pdotproiekte wurden Ge~etze und Verordnun- 
gem Standa~dliteratur und Ver,,iffentlichungen bestimmt, aus denen 
Smffinformationen, Richt- und Grenzwerte etc. zu fibernehmen sin& 
Es handek sich um ca, 100 Quellen. Ein Teil der Daten wurde bereits 
erfagt und sreht mtt dem nfichsten Datenbank-Release im Mfirz 1990 
zur Vet fugung. 

Benutzerfreundliche Anwendungen 

lm Vordergrund steht die Schaffung einer benutzerfreundlichen, auf 
den Vollzug abgestimmten Datenbank. Zugeschnitten auf die speziel- 
ten Bediirfnisse unte~chied[icber Anwendergruppen bei Datenzugriff 
und Bildschirmgestaltung sind verschiedene MS-DOS- und UNIX- 
Anwendungsprogramme verRigbar, die auf die lGS-Datenbank zu- 
greifen. 

In Piiotprolekten wird z.Zt. der prakrische Einsatz bei Feuerwehr und 
Polizei erprobt, Weitere Pilotprojekte bei Gewerbeaufsichts~mtern und 
Wasserbehdrden folgen. 
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Bewertung der Umweltvertr~iglichkeit Neues aus der Literatur 

Beispiel: Programmablauf Gefahrguttransport 

Stellvertretend ffir alle anderen Lfsungen soil die Pilotanwendung for 
den Gefahrguttransport (GGV) nachfolgend genauer bescbrieben wer- 
den. 

Zur UnterstCltzung der Bereiche Gefahrgutkontrolle und Gefahrenab- 
wehr miissen neben den Stoffakten Angaben zu feuerwehrtaktischen 
MaSnahmen, Erste-Hilfe-Magnahmen, Absperradien bzw. die Vor- 
schriften der Gefahrgutgesetzgebung hinterlegt sein. 

Um die Gefahrgutgesetzgebung in EDV-Form nutzbar zu machen, 
mugten die Gefahrgutgesetzgebungen GGVS und ADR, einschlieglich 
der Anlagen A und B sowie der Ausnahmeverordnungen stoffspezifisch 
aufbereitet vorliegen. Der Programmablauf bei der Gefahrgutkontrolle 
stellt sich wie folgt dar: 

Nach erfolgter Stoffidentifikation, Anwahl der Transportart und Nen- 
hung der Transportkriterien (z.B. voile oder leere Beh~lter, Radioak- 
tivtransport, Transport nach GGVS bzw. ADR), werden die relevan- 
ten Vorschriften (Rn-Nummern) yore Programm selektiert und aus- 
gegeben. 

Die Vorschriften wurden for diese Anwendung so gekOrzt, datg sie nut 
noch die vor Ort OberprfiPoaren Vorschriftenteile enthalten (in Form 
einer Checkliste). So kann vermieden werden, dag zu jeder Anfrage ein 
mehr als 100 Seiten starker Ausdruck ausgegeben wird. Mit Hilfe der 
Checkliste wird vom Einsatzbeamten die Ist-Soll-Bestandsaufnahme 
durchgef0hrt. 

Anschliegend werden die relevanten Abweichungen dem System mitge- 
teilt, und der Rechner ermittdt die Vers*ogkette, stellt den Bezug zum 
Buggeldkatalog her und erstellt den Kontrollbescheid. 

Dariiber hinaus ist die EDV-Lfsung in der Lage, 

- Zusammentadeverbote anhand der Doppelzettel zu erkennen, 
- die Zugehfrigkeit der Stoffe zu den Anh/ingen B.5 und B.8 und der 

entsprechenden Liste I bzw. II zu erkennen, 
- die bestehenden Kleinmengenregelungen anzuwenden, 
- die Freigrenzenmengen der Rn. 10 011 anzuwenden, 
- alle Beffrderungsverbote bzw. Freistellungen yon der Verordnung 

unter den genannten Randbedingungen zu berOcksichtigen 
- die erlaubten Transportarten (Tank, Tankcontainer, lose Schfit- 

tung, Stfickgut) zu 6berprfifen. 

Die GGVS- bzw. ADR-Ausnahmen wurden, soweit dies sinnvoll er- 
schien und machbar war, den entsprecbenden Randnummern zugeord- 
net. Wo dies nicht m6glich war, wird eine stoffspezifiscbe Liste aller 
retevanten Ausnahmen ausgegeben. Die Ausnahmetexte selbst sind in 
Volltextform verfCtgbar. 

Einsatz auf Standard-Systemen 

Die EDV-Anwendungen werden auf UNIX-Systemen unter der Spra- 
che C entwickelt und sind auch auf MS-DOS-Rechnern verfOgbar. Als 
relarionale, SQL-f~ihige Datenbanken kommen unter UNIX das Da- 
tenbanksystem DDB/4 der Nixdorf Computer AG und unter MS-DOS 
das Datenbanksystem |nformix zum Einsatz. Die oben genannten An- 
wendungen werden zur Zeit auf MS-DOS-Rechnern bei den Piloten 
erprobt. 

K o n t a k t a u f n a b m e :  

Nixdorf Computer AG 
Gesch~iftsstetle Umwelttechnik 
M/Hheimer Stral~e 214 
D-4100 Duisburg 
Tel.: 0203/3788-0 
Fax: 0203/3788-105 

N e u e s  aus der Literatur 

Bewertung der Umweltvertr~iglichkeit 

- Bewertungsmagst~ibe und Bewertungsverfahren fiir die Umwettvertrfiglichkeitspriifung 

Herausgegeben und mit Beitr~igen von Prof. Dr. Karl-Hermann NOBLER und Dipl.-lng. Konrad OTTO-ZIMMERMANN. Weitere BeitrSge von 
Prof. Dr. A. BECHMANN, Prof. Dr. G. KAULE, Wiss. Dir. P. KNAUER, Dipl.-Ing. W. KOHLING, Dr.-Ing. H.-J. SCH~;MEI., Dr. St. SUMMERER. 

1989. 216 Seiten mit 78 Bildern, Tafetn und Tabellen. Kartoniert DM 6 9 , - .  ISBN 3-89367-0024. Eberhard Blotmer Verlag, Postfach 1104, 
6204 Taunusstein. 

Die Bewertung der Umweltvertr~iglichkeit wird kOnftig eine allt~igliche 
Aufgabe yon Verwaltungsbeamten werden. Aber wie werden die viel- 
f~iltigen Erscheinungsformen sich z.T. widersprechender voraussehba- 
rer Umweltwirkungen eines Vorhabens auf einen Nenner gebracht? 

Dieser Frage gehen mit unterschiedlichen Ansfitzen die Herausgeber 
und Coautoren des Buches nach, wie n~imlich eine synoptische Be- 
trachtung und Bewermng aller mit einem Vorhaben verbundenen Um- 
weltwirkungen erfolgen solle. 

SUNIMERER zeigt auf, dag weder der 6konomistische noch der anthro- 
prozentrische Ansatz den gesellschaftlichen Grundkonsens herbeifOh- 
ren (k6nnen). Abet auch eine biozentrische Umweltethik ist in unserer 
Gesellschaft nicht mehrheitsf~ihig. Er geht davon aus, dag der ,Bewer- 
tungszauber" fiber den normativen Bezugsrahmen in SchutzwOrdig- 
keits- und Gef~ihrdungsprofile einm/indet, die schlie~lich akzeptiert 
werden. 

Die Addition von ,Nutzwerten ~ fiber alte Umweltbereiche ffihrt nach 
KNAUER nut zu quantifizierbaren Hilfskonstruktionen. Umwehquali- 
t~itsziele und Umweltstandards ffir die 6kologische Planung sind ffir 
den Arbeitsschritt der Bewermng unabdingbare Voraussetzung. Es 
gibt sie (noch) nicht. 

Uber Eckwerte for den Arten- und Biotopschutz wird yon KAULE ein 
zugegeben enger Ausschnitt einer UVP beleuchtet. Er endet zwangs- 
Eiufig mit der Aussage, daf~ fiber die Diskussion aller Fakten ein Kon- 
sens erreicht werden soil, und der Ausgleichbarkeit im Bereich des 
Arten- und Biotopschutzes entscheidende Bedeutung zukommt. 

BECHMANN stellt ffir die Bewertung, das Kernelement der UVP, einige 
Bewertungsnormen und Abw~igungsregeln zusammen. Eine Bewertung 
selbst ist danach (selbstverstiindlicherweise) abet nicht m6glich. 
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