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Zusammenfassung 

Ziel und Hintergrund. Seit Oktober 2003 liegt der Verordnungs- 
entwurf zur Neuordnung der europ/iischen Chemikalienpolitik vor. 
Aus ibm ergeben sich zahlreiche, zum Teil neuartige Aufgaben fi~r 
Hersteller und Importeure von Chemikalien, Zubereitungen und 
Erzeugnissen, fiir nachgeschaltete Anwender und fi~r den Handel. 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat in einem Pilotpro- 
jekt Schliisselelemente des REACH-Systems in der Praxis erprobt. 
In dieser Ver6ffentlichung werden Erfahrungen aus dem Projekt 
aufgezeigt, die speziell f~r die Textilveredlung wichtig sin& 
Diskussion und Schlussfolgerungen. Entscheidend fLir die Umsetz- 
barkeit von REACH wird die konkrete Ausgestaltung der Verord- 
nung sein. Das Beispiel der Zubereitung Blankophor CLE fl#ssig, 
einem optischen Aufheller, zeigt, dass mit REACH weitreichende 
Anforderungen an die Textilveredler, aber auch an die gesamte tex- 
tile Kette verbunden sind. Der Bearbeitungsaufwand gerade f~ir 
mittlere und Heine Unternehmen war dabei zum Teil h6her, als zu 
Beginn des Planspiels erwartet wurde. Auf der Grundlage der hier 
dargeste/lten Erfahrungen konnten Verbesserungsvorschlfige erar- 
beitet werden. Hierbei handelt es sich um Modifikationen an der 
Verordnung selbst sowie um Anforderungen an die erforderlichen 
Umsetzungsinstrumente, Leitlinien und Qualifikationsprogramme. 

Schlagw6rter: EU Chemikalienpolitik; Expositionsabsch~itzung; 
kleine und mittlere Unternehmen; nachgeschaltete Anwender; 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemi- 
cals); Risikobeurteilung; textile Kette; Textilveredlung; Unter- 
stfitzungsprogramme 

1 Hintergrund 

Im Oktober 2003 hat die EU-Kommission ihren Verord- 
nungsentwurf zur Neuordnung der europ/iischen Chemika- 
lienpolitik vorgelegt. Kernelement ist REACH, ein umfas- 
sendes System zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschr/inkung von Chemikalien. 

Aus REACH ergeben sich unterschiedliche Aufgaben fOr Her- 
steller und Importeure von Chemikalien und Zubereitungen, 
fiir nachgeschaltete Anwender und fiir den Handel. Die An- 
forderungen beziehen sich auf Stoffe (Chemikalien), Zuberei- 
tungen und zum Teil auch auf Erzeugnisse, die Stoffe enthal- 
ten und freisetzen k6nnen. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat in einem Pilot- 
projekt ('Planpiel REACH NRW') einige Schlfisselelemente des 
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REACH in the Textile Chain - Practicability of Key Elements 

Object and Background. Since October 2003, the draft of the regu- 
lation of the reorganization of the European chemicals policy is 
available with the result of multiple new challenges for producers 
and importers of chemicals, preparations and manufactures, for 
down-stream users, and retail. The state government of North 
Rhine-Westphalia has tested key elements of the REACH-system in 
a pilot project. This publication presents experiences made during 
the project which concern especially the branch of textile finishing. 
Discussion and Conclusions. The concrete form of the ordinance 
will be decisive as to the practicability of REACH. Blankophor 
CLE liquid, an optical brightener, as an example, shows that 
REACH results in extensive requirements to textile finishers but 
also to the whole textile processing chain. The additional expendi- 
ture, especially for small and medium enterprises, turned out to 
be partly higher than expected in the beginning of the business 
game. Based on the presented experiences, suggestions for im- 
provement have been elaborated concerning the ordinance itself 
as well as requirements to necessary instruments of transcription, 
guidelines, and qualification programs. 

Keywords: Downstream user; European Chemicals Policy; expo- 
sure estimation; REACH (Registration, Evaluation and Authorisa- 
tion of Chemicals); risk assessment; small and medium sized enter- 
prises; support programs; textile chain; textile finishing 

REACH-Systems in der Praxis erprobt. Ziel war es, fiir diese 
Elemente die Praktikabilitfit des Verordnungsentwurfs fiir 
Unternehmen und Beh6rden zu testen und L6sungsvorschl/ige 
zu entwickeln. Der Ansatz des Planspiels, die Methodik und 
die aus den vier Anwendungsfeldern gewonnenen Empfehlun- 
gen sind in dem Artikel der Landesregierung zum Planspiel 
REACH N R W  dargestellt worden (Nover und Hippe 2004). 

Jedes der im Planspiel REACH N R W  betrachteten An- 
wendungsfelder weist seine branchenspezifischen Besonder- 
heiten auf. An dieser Stelle wird exemplarisch, erg/inzend 
und vertiefend auf einige der Aufgabenstellungen eingegan- 
gen, die speziell for die Textilkette wichtig sind und die im 
Projekt untersucht und erprobt wurden 1. 

Die Ergebnisse der einzelnen Anwendungsgebiete im Planspiel REACH 
NRW sind detailliert in den vier Endberichten der betrachteten Kettten 
enthalten. Sie sind unter www.euroDa.nrw.de als pdf-Dateien zug~.nglich. 
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2 Die textile Kette und REACH 

Innerhalb der textilen Kette kommt der Textilveredlung eine 
bes0ndere Bedeutung zu. Ohne Textilveredlung gibt es kei- 
ne gebrauchsf~ihigen Textilien. In diesem Teilschritt der Tex- 
tilproduktion wird das halbfertige textile Flfichengebilde, die 
Flocke (Faser) oder das Garn entsprechend den Kundenwiin- 
schen behandelt. Dies geschieht durch Bleichen, F~irben, 
Bedrucken, Appretieren, Impr~gnieren, Beschichten, kurz alle 
Behandlungen, die das rohe Textilgut zu durchlaufen hat, 
um die vom Konsumenten gewiinschte Farbgebung sowie 
Trage- und Pflegeeigenschaften zu erhalten. Dabei ist es u.a. 
Aufgabe und Ziel der Textilveredlung, den diversen Arti- 
keln ganz besondere Eigenschaften zu verleihen, die sie von 
Natur aus normalerweise nicht besitzen. In der Bundes- 
republik gibt es ca. 200 Textilveredlungsunternehmen (hier- 
von etwa 150 mit mehr als zwanzig Besch~iftigten) mit 13.000 
Besch~ftigten und durchschnittlich 100 Mitarbeitern. Haupt- 
s~ichlich handelt es sich dabei um einstufige Betriebe. Als 
Veredlungsspezialisten verarbeiten sie die veredelte Ware 
nicht selber weiter, sondern liefern sie an den Konfektion~ir. 
Auftragsveredler veredeln Rohware, die ihnen der Kunde 
liefert. Eigenveredler setzen zur Veredlung eigene Rohware 
ein. Zum Teil (bei mehrstufigen Betrieben) stammt diese Roh- 
ware aus der eigenen Weberei. Chemische Produkte zum 
Einsatz in derTextilveredelung stellen in Deutschland rund 
30 Unternehmen der Chemischen Industrie her. 

Im Mittelpunkt von REACH stehen Chemikalien (in REACH 
'chemische Stoffe' oder kurz 'Stoffe' genannt). In der Textil- 
veredlung werden sie in den meisten F~illen nicht als Einzels- 
toffe, sondern als Zubereitungen eingesetzt. Aufgaben und 
m6gliche Konsequenzen der Umsetzung von REACH in der 
textilen Kette k6nnen daher gut anhand einer konkreten 
Zubereitung untersucht werden. Ausgew~ihlt wurde 'Blanko- 
phor CLE fliissig', ein fiir die Textilveredlung wichtiger op- 

tischer Aufheller. Die am Beispiel dieses Textilhilfsmittels 
gewonnenen Aussagen sind allerdings fiir die gesamte be- 
trachtete Kette von Bedeutung. 

Abb. 1 zeigt, wie sich die Wertsch6pfungskette Textil vor 
dem Hintergrund von REACH darstellt, wenn im Mittel- 
punkt der Untersuchung ein Textilhilfsmittel steht. 

Zur Erl~iuterung: Blankophorfarbs~iure ist die Wirksubstanz 
im optischen Aufheller 'Blankophor CLE fliissig'. Blanko- 
phorfarbshure wird aus Flavons~iure hergestellt, die der Her- 
steller des Aufhellers (ira Beispielfall die Bayer Chemicals 
AG) importiert. Der Aufheller selbst ist eine Zubereitung, 
die aus mehreren Bestandteilen besteht und vom Formulierer 
('Zubereiter') produziert wird. In der REACH-Terminolo- 
gie ist dieser Formulierer bereits der erste nachgeschaltete 
Anwender ('dowstream user') der Blankophorfarbs~iure. 

Neben der Blankophorfarbs~iure ist das Tensid Levegal WT 
ein weiterer wichtiger Bestandteil des optischen Aufhellers. 
Fiir beide Stoffe - die Blankophorfarbs~iure und das Tensid 
Levegal WT - wird nach REACH ein Registrierungsdossier 
erforderlich, das vom Hersteller dieser Stoffe anzufertigen ist 2. 

Der Textilveredler ist nach dem Formulierer ein zweiter nach- 
geschaheter Anwender. Er bezieht den optischen Aufheller 
als fertige Zubereitung und setzt ihn zur Veredlung von Ge- 
weben ein. Das veredelte Gewebe liefert er an einen Kon- 
fektion~ir, der aus diesem Gewebe Bekleidung herstellt, z.B. 
Miederware. Der Konfektionfir kann ahernativ aus dem 
nichteuropaischen Ausland bereits veredeltes Gewebe bezie- 
hen. Der Konfektion~ir liefert iiber den Handel das End- 
produkt - die Bekleidung - an den Verbraucher. 

2 FOr die in der Abbildung aufgef0hrten Ausgangsverbindungen for die 
Synthese der Blankophorfarbs&ure und des Tensides sind ebenfalls 
Registrierungsdossiers erforderlich. Dies konnte aber im Projekt 'Plan- 
spiel NRW' nicht weiter betrachtet werden. 
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Abb. 1: Wertsch6pfungskette Textil im Planspiel 
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3 Aufgabenstellungen, die sich aus REACH ergeben 

Am Beispiel des optischen Aufhellers sind neun Aufgaben- 
stellungen untersucht worden. Einige hatten ihren Schwer- 
punkt in der Registrierung nach REACH. Andere erm6g- 
lichten es, Besonderheiten der textilen Kette hinsichtlich 
REACH herauszuarbeiten: 
�9 Der Stoffhersteller, die Bayer Chemicals AG 3, erstellte nach 

REACH ein Registrierungsdossier ftir die Blankophor- 
farbsfiure. Hierzu geh6rte auch eine Stoffsicherheits- 
beurteilung (CSA: chemical safety assessment) und ein 
Stoffsicherheitsbericht (CSR: chemical safety report) ge- 
h6ren, ggf. mit einem Testvorschlag, falls notwendige Un- 
tersuchungen zu den Stoffeigenschaften fehlen. Das Dos- 
sier wurde an die Bundesanstah for Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin zur Kommentierung iibermittelt. 

�9 Der Formulierer (ebenfalls die BAYER Chemicals) erstell- 
te ein Sicherheitsdatenblatt fiir die mehrkomponentige Zu- 
bereitung Blankophor CLE fliissig, die den optischen Auf- 
heller enth~ilt. In das neue Sicherheitsdatenblatt nach 
REACH wurden auch Informationen aus dem Stoffsicher- 
heitsbericht aufgenommen. Die im REACH System vor- 
gesehene Gegenpriifung der Hersteller-Angaben zu Anwen- 
dungsbedingungen und Exposition konnte als Vorgang 
enffallen, weil Stoffhersteller und Formulierer identisch sind. 

�9 Die Formulierung enthfilt das Tensid Levegal WT. BAY- 
ER als Hersteller erarbeitete fiir dieses Tensid eine um- 
wehbezogene Expositionsabschfitzung und Risikobewer- 
tung als Teil des Stoffsicherheitsberichtes. Dieser Teil 
wurde vom Umweltbundesamt kommentiert 4. 
Das Unternehmen TV WINDEL als Anwender priifte, 
ob seine Anwendung durch das Sicherheitsdatenblatt fiir 
die Zubereitung Blankophor CLE fliissig abgedeckt ist. 

3 Zur leichteren Lesbarkeit wird im folgenden von 'Bayer' gesprochen. 
4 Aus ZeitgrLinden konnte eine Kommentierung mit Bezug auf die Anfor- 

derungen an das Abwasser aus der Textilveredlung im Anhang 38 der 
Abwasserverordnung nicht stattfinden. 

�9 In einer Umfrage des Textil- und Bekleidungsverbandes 
Nordwest und des Textilveredlerverbandes (TVI, siehe 
Fuf~note 7) wurden die Verwendungsbedingungen yon 
Blankophor CLE fliissig bei mehreren Mitgliedsunter- 
nehmen ermittelt. Erfasst wurden dabei fast alle An- 
wender dieses Textilhilfsmittels in Deutschland. 

�9 Umwelt- und Verbraucherverb~inde formulierten den aus 
ihrer Sicht bestehenden Informationsbedarf der Offentlich- 
keit im Hinblick auf die Eigenschaften, die Anwendungs- 
bereiche und die Umwelteintrfige yon Chemikalien. Sie 
kommentieren anhand der in der Textilkette erarbeiteten 
Materialien, ob dieser Bedarf durch die in REACH zu- 
g/inglichen Informationen gedeckt werden kann. 

�9 Da die Bekleidungsindustrie in einem sehr harten globa- 
len Wettbewerb steht, wurden auch m6gliche Auswir- 
kungen yon REACH auf die Konkurrenzffihigkeit der 
europfiischen Bekleidungsindustrie er6rtert. 

Ausserhalb der betrachteten speziellen Wertsch6pfungskette 
'Stoffhersteller-Formulierer-Anwender yon Blankophor CLE 
fliissig' wurden mit anderen Akteuren in Arbeitsgruppen 
folgende Themen behandelt: 

�9 Von Textilveredlungsunternehmen werden Halbfertig- 
waren importiert, die bereits ausger6stet sind (Gewebe 
und Fasern mit Schlichten und Pr~iparationen). Nach 
REACH k6nnen sich hier fiir den Importeur Registrier- 
pflichten ergeben. 

�9 In der Textilveredlung wird eine Vielzahl yon Textil- 
hilfsmitteln eingesetzt. Da die Stoffe yon den Textil- 
hilfsmittelherstellern in grot~er Vielfalt und zum Teil nur 
in kleinen Volumina produziert werden, k6nnte bei ihnen 
die Pflicht zur Registrierung zu relativ hohen Zusatzkosten 
und einer erheblichen Managementbelastung fiihren. 

Die Bearbeitung dieser Aufgabenstellungen erforderte eine 
wesentlich stfirkere Kommunikation zwischen den einzel- 
nen Akteuren, als es unter den gegenw/irtigen stoffrechtlichen 
Rahmenbedingungen tiblich ist (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Kommunikation der Akteure - Einzelaufgaben, Bearbeiter und Kommunikationswege 

Humantoxizit&t / Hautkontakt 
Evaluierung des Testvorschlags und Kommentierung Dossier durch 
die nationalen Beh6rden 
Tensid Levegal WT: umweltbezogene Expositionsabsch&tzung u. 
Risikobeschreibung 
Kommentierung des TeiI-Chemikaliensicherheitsberichtes (auch bez0glich 
Anhang 38) 
Neues Sicherheitsdatenblatt f0r die Zubereitung Blankophor CLE fl0ssig* 
0berprDfung des Sicherheitsdatenblattes for Blankophor CLE hinsichtlich 
Anwenderseite 
Umfrage zu den Verwendungsbedingungen von Blankophor CLE fl0ssig 

Bundesanstalt fer Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin / Bundesinstitut 
fer Risikobewertung, RDckmeldung an den Hersteller 
Bayer Chemicals AG, Weiterleitung an die nationalen Beh6rden 

Umweltbundesamt, Reckmeldung an den Hersteller 

Bayer Chemicals AG, Weiterleitung an den Veredler 
TV Windel, RLickmeldung an den Hersteller 

Textil- und Bekleidungsverband Nordwest, R0ckmeldung an den 
Hersteller 

Informationsbedarf Umwelt und Verbraucher und 0ber REACH Verbraucherzentrale / Bund fLir Umwelt- und Naturschutz Deutschlands 
zug~ingliche Informationen e.V., Austausch mit dem Hersteller 
Gespr&chskreis zum Thema 'Import von Halbfertigwaren in REACH' Gesamtverband der deutschen Textilveredlungsindustrie (TVl) 
Diskussion der Thematik 'Besonderheiten bei der Registrierung TEGEWA** 
kleinvolumiger Stoffe'. 
Diskussion der Thematik 'Import von fertigen Kleidungsst0cken TV Windel in Kooperation mit Triumph International AG, Heubach 
('Bedaffsgegenst~_nden') 
�9 Der Abgleich des Expositionsszenarios (Vorgaben for die Anwendun(isbedingungen in der Textilveredlung) im Stoffsicherheitsbericht for 

Blankophorfarbs&ure und Lewegal WT durch den Formulierer entf&llt hier als getrennter Schritt, weil Stoffhersteller und Formulierer identisch sind. 
"" TEGEWA: Verband der Textilhilfsmitte H Lederhilfsmittel-, Gerbstoff- und Waschrohstoff-lndustrie e.V. 
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4 Erfahrungen und Empfehlungen 

Im Folgenden werden wesentliche Erfahrungen und Emp- 
fehlungen aus der Arbeit an den oben genannten Aufgaben 
vorgestelh. Sie sind sieben Themenfeldern zugeordnet s. Fiir 
jedes Themenfeld werden zunachst die Erfahrungen genannt, 
anschlief~end Empfehlungen gegeben 6. Ausgangspunkt war 
hierbei die Fragestellung, ob die Anforderungen der REACH- 
Verordnung for die beteiligten Akteure umsetzbar sind und 
welche Schlussfolgerungen aus den Arbeiten fiir eine praxis- 
nahe und praktikable Ausgestahung von REACH gezogen 
werden k6nnen. 

Auf den Import fertiger Bekleidung und eventuelle Registrier- 
kosten fiir kleinvolumige Stoffe wird an dieser Stelle nicht 
weiter eingegangen, da diese Themen ausserhalb der Plan- 
spielgruppe Textil bearbeitet wurden. Die Ergebnisse sind 
in zwei gesonderten Projektberichten leicht zuganglich v. 

4.1 Ein Textilhilfsmittel, viele unterschiedliche 
Anwendungssituationen 

Nach REACH fiihrt der Hersteller eines registrierpflichtigen 
Stoffes fiir die von ihm vorgesehenen Anwendungen seines 
Stoffes Expositionsabschatzungen und Risikobewertungen 
durch (sofern der Stoff mit mehr als 10 Jahrestonnen produ- 
ziert wird und als Gefahrstoff kennzeichnungspflichtig ist). 
Die im Rahmen dieser Arbeitsschritte ermittelten zu erwar- 
tenden Expositionsh6hen und ihre Bewertungen werden vom 
Hersteller in das entsprechend erweiterte Sicherheitsdatenblatt 
aufgenommen. Mit dem Sicherheitsdatenblatt werden sie dem 
Anwender der Chemikalien - im Beispiel dem Textilveredler - 
mitgeteilt. Der Anwender hat dann zu priifen, ob seine An- 
wendung im Sicherheitsdatenblatt angemessen wiedergegeben 
wurde, oder ob er andernfalls selber eine .Expositionsab- 
schatzung und Risikobewertung vorzunehmen hat. 

Der Hersteller braucht Informationen iiber die Anwendung 
seiner Stoffe bei seinen Kunden, um diese Expositionsab- 
schatzungen und Risikobewertungen durchfiihren zu k6n- 
nen. Die Ahstoffbewertung in der Vergangenheit hat gezeigt, 
dass oft gerade diese Informationen beim Hersteller fehlen. 

4.1.1 Dokumentation der Anwendungsvielfalt 

Im Planspiel hat der Hersteller des optischen Aufhellers An- 
nahmen zu den Einsatzbedingungen getroffen und auf die- 
ser Grundlage Expositionsabsch~itzungen und Risiko- 
bewertungen durchgefiihrt. Textilhilfsmittel - wie Blanko- 
phor CLE fliissig - werden yon Textilveredlern allerdings 
unter sehr unterschiedlichen Bedingungen eingesetzt. Faser- 
art, Einsatzmenge, Aufziehgrad, Restmengen im Abwasser, 

s Detaillierte Dokumentationen aller Einzelergebnisse sind im Endbericht 
der Textilkette und den zugeh6rigen Dokumenten enthaRen und 6ffent- 
lich verf~gbar (siehe Kap. Literatur, Bunke und Reuter 2004). 

8 Formulierung durch D. Bunke (Oko-lnstitut, Fachbetreuung) auf der Ba- 
sis von Beitr&gen und Kommentaren der Mitspieler in der Kette. 

7 Zum Thema 'Import von Bekleidung' siehe Langfassung des Endberichts 
des Planspiels (ARGE Planspiel 2003), zum Thema 'Kleinvolumige Stof- 
fe' siehe den Bericht der entsprechenden Arbeitsgruppe (Ahrens und 
Bunke 2003). 

Abwasserbehandlung, Direkt-flndirekteinleitung und Vorflu- 
ter-Situation sind nur einige der Faktoren, die von Veredler zu 
Veredler unterschiedlich sein k6nnen. Hieraus k6nnen sich 
qualitativ und quantitativ unterschiedliche Expositionen yon 
Arbeimehmern und Umwelt ergeben. Nach REACH miisste 
daher in vielen Fallen ein individueller Vergleich der eigenen 
Anwendungsbedingungen und der Annahmen hierzu im 
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers erfolgen. Fiir die meisten 
Anwender ist dieser Vergleich eine schwierige Aufgabe. 

lm Planspiel-Projekt ist erstmalig aufgezeigt worden, wie 
unterschiedlich bei einzelnen Textilveredlern die Rahmen- 
bedingungen und die Verwendungszwecke ein und desselben 
Textilhilfsmittels tatsachlich sind. Grundlage dieser Auswer- 
tung ist eine Umfrage bei zw61f Textilveredlern, die alle den 
optischen Aufhellers Blankophor CLE fliissig einsetzen 8. In 
Tabelle 2 werden die Ergebnisse zusammengefasst. 

Zu den einzelnen Fragestellungen wird in der zweiten Spal- 
te von Tabelle 2 die Spannweite der Antworten wiedergege- 
ben. In der dritten Spalte erfolgt eine Kommentierung der 
Antworten. Bei einzelnen Fragestellungen wird hier auch ein 
Vergleich vorgenommen zwischen den in der Umfrage er- 
fassten tatsachlichen Einsatzbedingungen und den Annah- 
men, die der Hersteller im Sicherheitsdatenblatt (entspre- 
chend den Anforderungen nach REACH) getroffen hatte. 

Die Untersuchung zeigt, dass die Verwendungsbreite von 
Blankophor CLE fliissig deutlich gr6fler ist, als es der Her- 
steller annahm. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ver- 
arbeitungsform der Textilien und das eingesetzte Material. 
Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil je nach ein- 
gesetztem Material die Affinitat des Aufhellers zum Subst- 
rat sehr unterschiedlich ist. Daher treten bei Verwendung un- 
terschiedlicher Materialien auch sehr unterschiedliche Emis- 
sionen ins Abwasser auf. 

4.1.2 Weitergabe von anwendungsbezogenen Informationen 
in der Kette 

Die Weitergabe von Emissionswerten, von zu erwartenden 
Umwehkonzentrationen und die Bewertung dieser Daten fiir 
jede spezielle Anwendung vom Hersteller zum jeweiligen 
Kunden ist oft nur in Einzelfallen m6glich. Die dafiir not- 
wendige Kommunikation ist bei der Vielzahl der eingesetz- 
ten Stoffe und Zubereitungen in der Rege[ nicht mehr prak- 
tikabel. Zudem miisste der Lieferant die genauen Anwen- 
dungsbedingungen vor Ort kennen. Der Anwender ist aus 
Griinden des Know-How-Schutz oftmals nicht bereit, Ein- 
zelheiten seiner Anwendungsbedingungen dem Lieferanten 
mitzuteilen. 

Empfehlungen: Es kann nicht erwartet werden, dass der 
Hersteller die Vielfah dieser Anwendungen in den von ihm 
angegebenen Erwartungswerten fiir die Umweltkonzentra- 

8Tabelle 2 ist das Ergebnis einer Umfrage, die vom Verband der Textil- 
veredlungsindustrie (rv i )  gemeinsam mit dem Verband der Nordwest- 
deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie durchgef0hrt wurde und an 
der sich zw~)lf Unternehmen beteiligt haben 
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Tabelle 2: Umfrageergebnisse bei zw5lf Textilveredlern 

Mitarbeiterzahl 67-800 Repr~isentativer Durchschnitt der hiesigen 
Textilve redlu ngsindustrie. 

Verbrauchsmenge von Blankophor Wenige Kilogramrn/Jahr bis 3,5 Tonnen/Jahr 
CLE 
Verarbeitungsform des Textils Garn, Strickware, Gewebe, Gewirke, Schaum Typische Bandbreite in der Textilveredlungsindustrie. 
Material Polyamid, Baumwolle, Cellulose, Polyester, Im neuen Sicherheitsdatenblatt nach REACH gibt BAYER 

Seide, Polyamidgemische, zum Teil mit als Material polyamidhaltige Textilien an. Emissionsbe- 
Elastan (Polyurethan) rechnungen erfolgen auch for Baumwolle. Die anderen 

Materialien sind nicht aufgef~hrt und wLirden eine eigene 
Chemikaliensicherheitsbewertung induzieren. 

Verwendete Verfahren 11 x Ausziehverfahren, 1 x Kontinueverfahren 
Anwendungskonzentration 0,5-2,7%, bezogen auf das Warengewicht 
Maschinentechnologie Garnf~irbeapparate, Jet, HT-Apparat, Im Ausziehverfahren wird die gesamte Bandbreite der 

Strangftirbeanlage, Roto-Stream-Anlage, Anlagen eingesetzt, im Kontinueverfahren der 
Baumf~irbeaggregat, Spannrahmen Spannrahmen. 

Genehmigungspflicht 5 x 10.10er Anlage, 1 x 10.23er Anlage 
Restflotten im Abwasser Grunds~ttzlich ja, allein aufgrund der Tatsache, BAYER geht davon aus, dass bei Verwendung auf Polyamid 

dass es sich um ein Ausziehverfahren handelt I ein 1%-iger Rest an Blankophorfarbs~ure ins Abwasser 
geht, bei Verwendung auf Baumwolle 20%. Das Tensid 

: geht vollst&ndig ins Abwasser. 

Abwasserableitung 6 x Indirekteinleiter, 6 x eigene Kl&ranlage Dies ist kein repr~isentatives Bild, da 90% der Textilveredler 
Indirekteinleiter sind. 

Abluftrelevanz der Nein 
Blankophorverwendung 
Nachwaschen des Textils Ja, schon bedingt durch das Ausziehverfahren 
Verwendung anderer Aufheller Meist 3-6, aber auch 2 x 13-15, meist im Aus- 

ziehveffahren, aber auch im KKV-Verfahren 

Gesamtverbrauch an optischen Wenige kg - ca. 12 t/Jahr 
Aufhellern 
Zielerzeugnis Es handelt sich Liberwiegend um hautnah getragene Kleidung. Berufsbekleidung, Beinbekleidung, Bodies, 

Miederwaren, Gardinen, 
Matratzenbezugsstoffe, Bettw~,sche, 
Brautmoden, Kinderbekleidung, 
Oberbekleidung, Sportbekleidung, Schuhstoffe, 
Funktionsw~.sche 

Gehalt an Aufheller auf der 0,01-1,5% Angaben schwanken u.a. deswegen so stark, da der Gehalt 
veredelten Textilware an Wirksubstanz (Blankophorfarbs&ure) im Blankophor CLE 

bislang dem Textilveredler nicht bekannt ist 

ArbeitsschutzmaSnahmen Bei allen gute Regelungen zu Personen- 
schutzausrListungen, meist nach Angaben 
des bisherigen Sicherheitsdatenblattes 

Gesamtabwassermenge 10.000-1,6 Mio. m3/Jahr 
Absch~ttzung des PEC's In Abh~.ngigkeit der Einsatzmenge deutlich BAYER ist bei Absch~ttzung der PECs yon der eigenen 

hOhere PECs als bei BAYER gesch&tzt. Bei Kl&ranlagensituation ausgegangen, die jedoch auf die 
Direkteinleitern eine schlechtere 0berein- Textilveredler nicht zutrifft. 
stimmung als bei Indirekteinleitern. 

tion (PEC, predicted environmental concentration) abdecken 
kann. Vom Hersteller k6nnen wahrscheinlich Standardan- 
wendungen eingesch~itzt werden, wenn ihm entsprechende 
Informationen vorliegen (siehe auch den Hinweis auf das 
OECD Emission Scenario Document im Unterkapitel 4.4.2). 
Unterstiitzungen der Anwender sind erforderlich. Die Ver- 
edlungsverfahren sollten hinsichtlich auftretender Expositi- 
onen klassifiziert werden. Fiir die anwenderbezogenen Expo- 
sitionsabsch~itzungen/Risikobewertungen sind Standardi- 
sierungen erforderlich. Sinnvoll k6nnten auch branchenspe- 
zifische L6sungen zur Expositionsbetrachtung sein. Einfache 
Verfahren zur Expositionsbewertung und zur Kommunika- 
tion yon Expositionsszenarien bzw. -kategorien sind nicht 
nur ffir die Textilkette, sondern auch fiir die anderen Wert- 
sch6pfungsketten erforderlich. 

4.2 Neuartige Aufgaben f~ir Hersteller und Anwender 

Auf viele Stoffhersteller und praktisch alle Anwender kom- 
men qualitativ neuartige Aufgaben zu: die Erstellung eines 
Registrierungsdossiers, die Durchfiihrung von Chemikalien- 
sicherheitsbewertungen (einschlielglich anwenderbezogener 
Expositionsabsch/itzungen) und deren Dokumentation im 
Stoffsicherheitsbericht; 0berpriifung durch den Stoffanwen- 
der, ob die eigenen Anwendungen im Sicherheitsdatenblatt des 
Vorlieferanten angemessen abgedeckt sind, und Durchfiihrung 
eigener Expositionsabschiitzungen und Risikobewertungen, 
wenn dies nicht der Fall ist. 

Insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, in de- 
hen eine gr6tgere Anzahl verschiedener Stoffe und/oder Zube- 
reitungen eingesetzt werden, k6nnte der erforderliche zeitli- 
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che und personelle und finanzielle Aufwand ohne umfang- 
reiche Untersti~tzungen bzw. Vereinfachungen nur begrenzt 
oderz.T, gar nicht mehr leistbar sein. Es ist dariiber hinaus 
zu bezweifeln, dass insbesondere in den Unternehmen wel- 
ter unten in der Wertsch6pfungskette ausreichend Sachkom- 
petenz zur Erstellung eigener Chemikaliensicherheitsbewer- 
tungen bzw. -berichte vorhanden ist. Solche Aufgaben mi~ssten 
dann an Priifinstitute und externe Berater mit entsprechen- 
dem finanziellem Aufwand vergeben werden. Aus Sicht der 
Unternehmen k6nnte sich hier das Problem eines Know- 
How-Abflusses ergeben. 

Empfehlungen: Es ist im Planspiel deutlich geworden, dass 
in der Mehrzahl der textilveredelnden Unternehmen eine 
fachliche Produktbeurteilung in der nach REACH geforder- 
ten Detailtiefe und Umfang derzeit nicht gew~ihrleistet wer- 
den kann. Viele Anwender - insbesondere am Ende der Pro- 
duktkette- w~iren ohne Unterstiitzung signifikant iiberfordert. 
Zur Umsetzung der Anforderungen nach REACH gerade 
fiir KMUs werden praxisnahe Hilfsmittel (Leitffiden etc.), 
Schulungen und Unterstiitzungen, auch auf Verbandsebene 
und durch die zust~indigen Beh6rden, erforderlich. Expo- 
sitionsszenarien sollten vereinfacht und standardisiert wer- 
den (siehe hierzu auch Kap. 4.4). 
�9 Viele Vorgaben aus der Verordnung sind nicht eindeutig 

und verst~indlich. Hier sind ~tnderungen im Verordnungs- 
text erforderlich, um die notwendige Klarheit und Pr~izi- 
sion zu erreichen. Dies gilt insbesondere fi~r die Durch- 
fiihrung der Chemikaliensicherheitsbewertung, die Er- 
stellung und das Format des Chemikaliensicherheits- 
berichtes und die Angaben im Sicherheitsdatenblatt. Drin- 
gend notwendig sind hierzu klare Formatvorgaben und 
Standardisierungen, um eine reibungslose Kommunika- 
tion in der Produktkette zu erm6glichen (siehe hierzu 
auch das Kapitel 4.4.1). 

�9 Nach REACH wird fiir Anwender von Stoffen und Zu- 
bereitungen eine Uberpriifung erforderlich, ob ihre An- 
wendungen im Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
angemessen abgedeckt sind. Da in Textilveredlungsunter- 
nehmen oft mehrere Hundert Stoffe und Zubereitungen 
eingesetzt werden, kann bereits dieser Schritt - je nach 
erforderlichem Detaillierungsgrad der Oberpriifung- zu 
einem erheblichen Arbeitsaufwand fiihren. Um den Auf- 
wand fiir die nachgeschaheten Anwender leistbar zu ma- 
chen, sollten fiir diesen Schritt und die sich ggf. anschlie- 
genden Arbeiten {Verfeinerung der Gefahrenbeurteilung, 
Risikobeschreibung, siehe Anhang XI des Verordnungs- 
vorschlags) Hilfestellungen erarbeitet werden. 

4.3 Die Erstellung von Registrierungsdossiers 

Nach REACH ist von Herstellern bzw. Importeuren fiir Stoffe 
mit einem Jahresproduktionsvolumen von fiber 1 Tonne ein 
Registrierungsdossier zu erstellen. In der Textilkette des Planspiels 
ist dies fiir die Blankophorfarbs~iure vorgenommen worden. 

4.3,1 Vorrangige Auswertung repr~sentativer Studien 

Der Aufwand zur Erstellung des Registrierdossiers ist im 
Planspiel hoch gewesen. Dies gilt - auf den ersten Blick 
erstaunlicherweise- insbesondere auch fiir in der Vergangen- 
heit bereits gut untersuchte Stoffe, fiir die viele Daten und 

Informationen vorliegen. Denn hier miissen vor der eigentli- 
chen Expositionsbetrachtung und Risikobewertung u.a. alle 
ahen Studien recherchiert, iiberpriift, verglichen und schlief~- 
lich ihre Aussagekraft fiir das Registrierdossier bewertet 
werden. Fiir alle bewertungsrelevanten Studien sind auf~er- 
dem derzeit robust study summaries anzufertigen. Der Auf- 
wand fi~r die Erstellung des Registrierungsdossiers h~ingt 
stark von dem notwendigen Detaillierungsgrad der robust 
study summaries ab (OECD 2003). 

Empfehlung: Es sollte geniigen, alle zu dem zu registrierenden 
Stoff vorliegenden Studien aufzulisten. Es solhen dann dieje- 
nigen Studien gekennzeichnet werden, die als 'repr~isentative 
Stud ien' zur Bewertung benutzt werden ('Key-Study-Konzept'). 
Fiir das Registrierungsdossier sollten Kurzfassungen der 
Studienergebnisse ausreichend sein, nicht die detaillierten Zu- 
sammenfassungen nach der OECD-Guideline (OECD 2003). 

4.3.2 Nutzung verfOgbarer Studien und Ubertragbarkeit 

Der Aufwand fiir die Erstellung des Registrierungsdossiers 
verringert sich, wenn auch Studien verwandt werden k6n- 
nen, die a) noch nicht nach den Vorgaben der 'Guten Labor- 
Praxis' (GLP) bzw. giiltiger Guideline durchgefiihrt wurden, 
in denen b) von einem Stoff unterschiedliche Salze einge- 
setzt wurden bzw. c) in denen der Stoff als Bestandteil unter- 
schiedlicher Zubereitungen vorlag. 

Empfehlung: Im Registrierungsdossier solhe die Verwendung 
der unter a - c genannte Studien-Typen zul~issig sein, wenn 
Qualit/it und Aussagekraft der Studien und die Plausibilit/it 
der getroffenen Annahmen (z.B. 0bertragbarkeit) im Regi- 
strierungsdossier belegt wird (Bridging). Ein begriindeter 
Category-Approach sollte Anwendung finden k6nnen. Stu- 
dien mit einem Design, das heutigen guideline Studien ver- 
gleichbar ist, miissen verwendet werden k6nnen. 

4.4 Expositionsabsch~itzungen und Risikobewertungen 

Fiir Stoffe mit einer Produktionsmenge iiber 10 Jahrestonnen, 
die als Gefahrstoffe 9 zu klassifizieren sind, ist nach REACH 
eine Expositionsabsch/itzung und Risikobewertung durch- 
zufiihren. Beide Elemente sind Teil der Chemikaliensicher- 
heitsbewertung, die im Chemikaliensicherheitsbericht doku- 
mentiert wird. Dieser Bericht seinerseits ist Tell des Registrie- 
rungsdossiers. 

Die Erstellung des Registrierungsdossiers wird dadurch er- 
schwert, dass viele Vorgaben hierzu in Anhang I des Verord- 
nungsvorschlages zu unpr/izise sind. Insbesondere die Detail- 
tiefe bei der Erstellung und Dokumentation der Exposi- 
tionsszenarien fiir die jeweiligen Anwendungen und die dar- 
auf basierende Risikobewertung ist unklar. Dies hat unmit- 
telbar Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen Lie- 
ferant und Kunde. Hierdurch k6nnte es bei einer spfiteren 
Evaluierung des Dossiers durch die Beh6rden zu erheblichen 
Meinungsverschiedenheiten aufgrund verschiedener Interpre- 
tationen kommen. 

Die Durchf~ihrung detaillierter Expositionsabsch~itzungen 
und Risikobewertungen nach dem Technical Guidance Do- 
kument ohne Vereinfachungen wiirde einen enormen Auf- 

9 entsprechend Richtlinie 67/548 
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wand bedeuten und ware ffir kleine und mittlere Unterneh- 
men wohl kaum leistbar. 

4.4.1 Standardisierungen for Expositionsabsch~itzungen und 
Risikobewertungen 

Es mfissen effiziente, allgemeinverstandliche und standardi- 
sierte Vorgaben zur praktischen Durchffihrung von 
Expositionsabschatzungen und Risikobewertungen erarbei- 
tet werden. Eine M6glichkeit waren die Entwicklung eines 
EDV gestfitzten Systems und geeignete Standardformate. Es 
mfissen darfiber hinaus vereinfachte Konzepte und zugeh6- 
rige Leitlinien entwickeh werden, die einerseits eine einheit- 
liche Vorgehensweise der Registrierer erm6glichen und 
andererseits dann eine konsistente Evaluierung erm6glichen. 

4.4.2 Grunddaten zu Expositionen bei den Anwendern 

Ffir den Hersteller ist eine wirklichkeitsnahe Abbildung der 
Anwendung seiner Produkte allein aufgrund der ihm zur 
Verffigung stehenden Informationen sehr schwierig. Er ver- 
ffigt hier in der Regel nicht fiber ausreichende Kenntnisse 
der Anwendungsbedingungen bei seinen Kunden. 

Empfehlung: Dem Hersteller solhen expositionsbezogene 
Grunddaten (Einsatzverfahren, typische Einsatzkonzentra- 
tion, Freisetzungsgrad in die Umweltmedien) f/]r die Grund- 
prozesse der Textilveredlung zur Verfiigung gestellt werden. 
Eventuell kann das OECD Emission Szenario Dokument ffir 
die Textilveredlungsindustrie diese Aufgabe unterstiitzen. Er- 
ganzend k6nnten dem Kunden mit dem Sicherheitsdatenblatt 
standardisierte Expositionen unabhangig vonder jeweiligen 
speziellen Anwendung mitgeteih werden (siehe auch Kap. 4.1). 
(Vorschlag der Industrie: Ein entsprechendes Konzept hierzu 
miisste noch erarbeitet werden (vgl. z.B. gemeinsame Position 
von Bundesregierung, VCI und IG BCE)). 

4.5 Sicherheitsdatenbl~itter und ihre systemunterstfitzte 
Erstellung 

1. Sicherheitsdatenblatter sind bislang ein bewahrtes Instru- 
ment fiir die Kommunikation in der Kette. In die neuen Sicher- 
heitsdatenblatter nach REACH mfissen jedoch zusiitzliche 
Informationen zur Expositionsabschatzung und Risikobewer- 
tung aufgenommen werden. 

Empfehlung: Das Sicherheitsdatenblatt sollte fibersichtlich 
und verstandlich sein. Daher sollte es so kurz wie mfglich, 
dabei aber klar und prazise sein. Gleichzeitig sollte der Um- 
fang nicht wesentlich fiber 4-5 Seiten hinausgehen. Die Vor- 
gaben aus REACH sollten diesbezfiglich iiberprfift und prazi- 
siert werden. Eine zusatzliche Hilfe ware die Erarbeitung von 
entsprechenden Formatvorgaben und Mustern. Detailangaben 
(speziell Erlauterungen und Beschreibungen zu den ausgewahl- 
ten Expositionsszenarien, erganzende Nennung von Exposi- 
tionskategorien, anwendungsbezogenen Annahmen, Ableitung 
der Grenzwerte) k6nnten als separater Ergfinzungsteil an das 
Sicherheitsdatenblatt angehangt werden. 

2. Nach REACH sind zusatzliche Angaben im Sicherheits- 
datenblatt erforderlich. Sie k6nnen mit den derzeit bei eini- 
gen Herstellern eingesetzten Systemen zur Erstellung von 
Sicherheitsdatenblattern in unterschiedlichen Sprachen noch 
nicht in Form yon Textbausteinen (Phrasen) in der erforder- 
lichen Detailscharfe formuliert werden. 

Empfehlung: Hier sind lDbergangszeiten zur Systemanpas- 
sung an die neuen Erfordernisse erforderlich. 

4.6 Erh6hter Informationsbedarf und 6ffentlich verfOgbare 
Informationen 

1. An vielen Stellen der textilen Kette besteht der Bedarf 
nach zusatzlichen stoffbezogenen Informationen (beim Her- 
steller fiber die Anwendungsbedingungen, beim Veredler fiber 
die Zusammensetzung der Zubereitungen und fiber Schlich, 
ten und Praparationen, bei Umweltverbanden und Verbrau- 
cherzentralen). Auf allen Stufen der textilen Kette wird hier 
ein Know-how-Verlust beffirchtet. Diese Zusatzinforma- 
tionen werden voraussichtlich durch REACH nicht bzw. nur 
in sehr beschr/inktem Umfang geliefert werden. 

Empfehlung: Ffir diese Informationen wird eine zusatzliche 
verstarkte Kommunikation jenseits von REACH erforder- 
lich sein. Der Know-how-Schutz der Beteiligten ist hier in 
bilateralen Absprachen durch Vereinbarungen zu sichern. 

2. Es ist zur Zeit noch ungewiss, wie der Zugang zu den 
6ffentlich verffigbaren Informationen fiber Stoffe gewahrt 
wird; hiervon hangt ftir die Umwelt- und Verbraucherver- 
bande die Bewertung der Informationsqualitat ab. 

Empfehlung: Es ist zielffihrend, dass nur eine Datenbank ein- 
gerichtet wird, fiber die ein gebfihren- und registrierpflichtfreier 
Zugang zu allen 6ffentlich verffigbaren Daten gewahrt wird. 
Bei der Verstandlichkeit der Daten mfissen die unterschiedli- 
chen Kenntnisstande und Informationsbediirfnisse von 
VerbraucherInnen und Muhiplikatoren adaquat berficksich- 
tigt werden. Dieser Punkt wurde ausfiihrlich im Workshop 
Transparenz und Know-How-Schutz betrachtet. 

4.7 Der Import yon Halbfertigwaren durch 
Textilveredlungsunternehmen 

In REACH werden Vorgaben zum Import von Erzeugnissen 
gemacht 1~ Hiernach muf~ ein Importeur eine Stoffregistrierung 
u.a. dann vornehmen, wenn die von ihm importierten Erzeug- 
nisse Gefahrstoffe enthalten, die bei dem fiblichen und 
vorhersehbaren Gebrauch der Artikel freigesetzt werden. Dies 
kann in der textilen Kette der Fall sein, da die europ/iischen 
Veredler geschlichtete Baumwollware und Chemiefasern, die 
mit Praparationen ausgerfistet sind, importieren. Diese sog. 
Halbfertigwaren sind Erzeugnisse im Sinne von REACH. Sie 
werden zum Tell aus dem nichteuropaischen Raum impor- 
tiert. Bei der Veredlung werden sowohl die Schlichten als auch 
die Pr@arationen von dem Gewebe bzw. der Faser ausgewa- 
schen und gelangen dabei bestimmungsgemat~ in das Abwas- 
ser bzw. zum Teil in die Abluft 11. 

Ffir Halbfertigware mit gefahrstoffhaltigen Schlichten und 
Praparationen kann nach REACH ein Registrierungsbedarf 

l~ 6 des Kommissionsvorschlags vom 29. Oktober 2003, 'AIIgemei- 
ne Registrierungspflicht for Stoffe in Erzeugnissen' 

11Erg&nzend ist darauf hinzuweisen, dass vonder Textilveredlungsindustrie 
auch Halbfertigwaren importiert werden, aus denen z.B. w&hrend der Weiter- 
verarbeitung nicht fixierte Farbmittel in das Abwasser gelangen k6nnen. 
Indigo-gef&rbte Breitware zur Jeansproduktion ist hier ein Beispiel. Der ein- 
gesetzte Farbstoff wird zum Teil schon bei der Veredlung, zum Tell aber 
auch erst w&hrend der Nutzungsphase der Kleidung bei bestimmungs- 
gem~iFJem Gebrauch durch Waschen beim Endverbraucher freigesetzt. 
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entstehen. Diese Erzeugnisse sind for den Textilveredler 
unverzichtbar. Der Einkauf yon bereits vorbehandelter Ware 
(bei der die Schlichten und Pr~iparationen entfernt sind und 
bei denen dann keine Verpflichtungen nach REACH mehr 
bestehen) ist in der Praxis keine Alternative. Die Vorbehand- 
lung ist entscheidend fiir den nachfolgenden Veredlungs- 
prozess und stelh das Firmen-Know-how des Veredlers dar. 
Sie kann daher nicht an andere Firmen abgegeben werden. 

Die PriJfung, ob bei den importierten Halbfertigwaren ein 
Registrierungsbedarf nach REACH besteht, kann der Textil- 
veredler aber nur durchfiihren, wenn ihm die stoffliche Identi- 
tat und Menge der vorhandenen Schlichten und Pr~iparatio- 
nen bekannt ist. Diese yon REACH geforderten Informationen 
sind dem Veredler aber derzeit nicht zugfinglich. Er weiss in 
der Regel gar nicht, welche Inhaltsstoffe in den Schlichten und 
Pr~iparationen enthalten sind, mit dem die von ihm eingekauf- 
te Halbfertigware ausgeriistet ist. Aufgrund der Komplexit~t 
der Zubereitungen ist es ihm auch nicht m6glich, nachtrfigli- 
che eine Bestimmung dieser Stoffe vorzunehmen. 

Nach Einsch~itzung der deutschen Textilveredlungsindustrie ist 
die Marktmacht der europfiischen Textilveredlungsunternehmen 
zu gering, um Druck auf die auf~ereurop~iischen Lieferanten 
auszuiiben. Hinzu kommt, dass das Erfordernis einer Registrie- 
rung u.a. davon abhfingt, dass in der importierten Halbfertig- 
ware der einzelne Stoff in Mengen von mehr als einer Tonne 
pro Arfikel enthalten ist. Eine Registrierung h/itte aber vor der 
ersten Lieferung zu erfolgen, wenn ~ den Textilveredler noch 
nicht klar ist, ob die Menge an enthaltenen Stoffen, sofern man 
sie iiberhaupt benennen kann, eine Tonne i~bersteigt. Die tat- 
s~ichlich bei Textilveredlungsunternehmen eingesetzte Artikel- 
menge ist im Voraus h/iufig nicht einsch/itzbar. Es werden 
Flexibilitfitsverluste fiir die Veredlungsbetriebe und Mehrkosten 
fiir die europfiischen Halbfertigwarenproduzenten befiirchtet. 

Empfehlung: An diesem Punkt sind die .Vorgaben von 
REACH auf die tats~ichlich verfiigbaren Informationen ab- 
zustimmen. Hierzu geh6ren auch eine Kl~irung der Kommuni- 
kationsbereitschaft auf~ereuropfiischer Lieferanten auf Ver- 
bandsebene und die Sicherstellung angemessener Anpas- 
sungszeitr~iume. 

5 Der europ~iische Diskussionsprozess zu REACH 

Gegenw~irtig befassen sich technische Arbeitsgruppen der 
Mitgliedstaaten im Rat unter Fiihrung der irischen Pr~isi- 
dentschaft damit, die Vorschl~ige der Kommission zu analy- 
sieren, Fragen zu kl~iren und Problembereiche zu er6rtern. 

Parallel vertieft eine Stakeholder-Arbeitsgruppe unter Feder- 
fi~hrung der EU Kommission die vorliegende Kommissions- 
bewertung zu den wirtschaftlichen, umweltbezogenen und 
gesundheitsbezogenen Wirkungen von REACH anhand von 
spezifischen Fallstudien welter (bis Ende 2004, Anfang 2005). 

Das neu gew~ihlte EU Parlament wird sich ab Herbst 2004 
wieder mit dem Verordnungsentwurf befassen. 

Koordiniert durch die Kommission und unterstiitzt durch 
die zust~indigen Beh6rden der Mitgliedsstaaten, wird ab Fri~h- 
sommer 2004 der sogenannte RIP-Prozess (REACH Imple- 
mentation Projects) starten, im Rahmen dessen bis 2006 
Leitf~iden und Umsetzungsinstrumente fi~r Industrie und 
Beh6rden entwickelt werden. Dabei geht es unter anderem 

um die Erstellung des Stoffsicherheitsberichtes (RIP Num- 
met 3.2) und um die Anforderungen an die nachgeschaheten 
Anwender (RIP Nummer 3.5). 

Parallel dazu organisiert der europ~iische Chemieverband 
CEFIC in Anlehnung an den Arbeitsprozess in Nordrhein 
Westfahlen ein europ~iisches Planspiel zu verschiedenen Ele- 
menten des REACH-System. Dieses Planspiel wird voraus- 
sichtlich Mitte 2004 starten. 

6 Ausblick 

Am Beispiel der Zubereitung Blankophor CLE fliissig ist deut- 
lich geworden, dass sich aus REACH weitreichende Anforde- 
rungen an die Textilveredler, aber auch an die gesamte textile 
Kette ergeben. Im Projekt 'Planspiel REACH NRW' wurden 
zum ersten Mal einige dieser Aufgaben erprobt. Der Aufwand 
gerade fiir mittlere und kleine Unternehmen war dabei zum 
Teil h6her als zu Beginn erwartet. Entscheidend fiir die Umsetz- 
barkeit von REACH wird daher die konkrete Ausgestaltung 
der Verordnung sein. Auf der Grundlage der Erfahrungen im 
Projekt konnten Verbesserungsvorschl~ige erarbeitet werden: 
Modifikationen an der Verordnung selbst, Bedarf an Umset- 
zungsinstrumenten und Leitlinien, Qualifikationsprogramme. 
Durch diese Vorschlfige kann die Umsetzbarkeit des vorliegen- 
den Verordnungsentwurfes erh6ht werden. Die Vorschl~ige wer- 
den jetzt fiir den weiteren Diskussionsprozess auf europfiischer 
Ebene konkretisiert und an geeigneter Stelle eingespeist. 
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