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Zusammenfassung 

Ziet und Hinter~und: Mit der Produktion und der Verwendung 
yon Stoffen und Formulierungen k6nnen Expositionen von 
Mensch und Umwelt verbunden sein. Der im Oktober 2003 
vorgelegte Verordnungsentwurt fox die Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und BeschrS.nkung yon Chemikalien (REACH) sieht 
vor, dass ftir bestimmte Stoffe die Beurteilung dieser Expositio- 
hen ein wesentlicher Bestandteil dcr Registrierung wird. Diese 
Aufgabe ist ftir vide Hersteller und Anwender yon Stoffeu und 
Formulierungen neu. Bisher durchgeftihrte Pilotprojekte zu 
REACH haben deutlich werden lassen, dass fiir diese Aufgabe 
praxisgerechte L/3sungen und [nstrumente erst noch entwickctt 
werden miissen. 

Diskussion und Schlussfolgerungen. Als wesentliches Element 
fiir die Chemikatiensicherheirsbewertung sieht REACH Expo- 
sitionsszenarien vor. [m Beitrag wird dargestellt, welche [nhalte 
ein Expositionsszenario auszeichnet, welche Erfahrungen mir 
Expositionsszenarien bereits vorliegen und welche M6glichkei- 
ten der Standardisierung es gibt. Hicrbei wird auch auf Exposi- 
tionsstufen/-kategorien und M6glichkeiten der Bildung yon Pro- 
duktgruppen eingegangen. Brancheniibergreifende Typisierungen 
von Expositionssituationen sind ein sinnvolles Element yon Ex- 
positionsszenarien. Expositionsstufen 1 -kategorien sollten da- 
her in Exposirionsszenarien enthatten sein. Sic strukturieren 
allerdings lediglich einen Tell der in Expositionsszenarien ent- 
haltenen Informationen und k6nnen daher Expositionsszenarien 
nicbt erserzen. Sic geben keinen Aufschluss mehr fiber die Ver- 
wendungen, Verfahren und T/itigkeken, die mit der beabsich- 
tigren Verwendung des Stoffes verbunden sin& Diese Informa- 
tionen sind wichtige Teile eines vollsdindigen Expositionssze- 
narios, erm6giichen erst eine anschlielgende Risikobeurteilung 
und schaffen zudem auch die erforderliche Transparenz fiber 
die Einsatzgebiete yon Stoffen. 

Schlagw6rter: Arbeirsschutz; Europfiische Chemikalienpolitik; 
Expositionsbeschreibung; Expositionskategorien; Exposirkms- 
stufen; Expositionsszenarien; GISBAU (Gefahrstoff-Informa- 
tionssystem der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft); 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals); verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) 

Abstract 

Exposure Scenarios according to REACH - Concept, 
standardlsation and experiences from occupational health 

Object and Background. Production and use of substances and 
formulations can result in exposures on humans and the envi- 
ronment. [n October 2003, the European Commissions presented 
a proposal for the registration, evaluation, assessment and re- 
striction of chemicals (REACH). Assessment of exposures will 
become an essential element of REACH for certain substances. 
For many manufacturers and users of substances and formula- 
tions these tasks are new. Pilot projects to REACH have shown 
so far that solutions and instruments for these tasks which meet 
the requirements of real life situations have yet to be developed. 

D i s c u s s i o n  a n d  Conclusions. Within the REACH proposal, ex- 
posure scenarios are a main element of the chemical safety as- 
sessment. This article outlines the contents of exposure scenarios. 
It reflects experiences with exposure scenarios and discusses pos- 
sibilities of standardization. It covers exposure steps / catego- 
ries and possibilities to build product groups. Non-branch spe- 
cific types of exposure situations are an important dement of 
exposure scenarios. Therefore, exposure steps / categories should 
be contained in exposure scenarios. Nevertheless, these elements 
structure only a specific part of the information contained in 
exposure scenarios. Hence they cannot replace exposure sce- 
narios. Exposure categories do not reveal the uses, the proc- 
esses and the activities connected with the intended use of sub- 
stances. These information are important parts of a complete 
exposure scenario. They are the basis for the following step of 
risk characterisation. In addition, they provide the necessary 
transparency regarding the use pattern of substances. 

Keywords: European chemicals policy; exposure categories; ex- 
posure characterization; exposure scenarios; exposure steps; 
GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossen- 
schaften der Bauwirtschaft); occupational health; process- and 
substance specific criteria (VSK); REACH (Registration, Evalu- 
ation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 

1 Expositionsszenarien in REACH 

Der vorliegende Entwurf itir die Neuordnung der Chemika- 
lienpolitik in Europa (REACH 1 Proposal vom 23. Oktober 
2003 (CEC 2003)) sieht vor, dass der Herstelledhnporteur 

, REACH: Registration, Evaluation, Authodsation and restriction of Chemicals 
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Abb. 1: Expositionsszenarien als Teil der Stoffsicherheitsbeurteilung nach 
REACH, Eigene Darstetlung (CEC 2003, Anhang I, Kap, 0.6 und Kap. 5,1) 

eines Stoffes im Rahmen seiner Registrierung fiir den Stoff 
und seine Anwendungen auch eine Expositionsbeurteilung 
und eine Risikobeschreibung vorlegt - falls es sich beim zu 
registrierenden Stoff um einen Gefahrstoff mit einem Pro- 
duktionsvolumen von tiber 10 Jahrestonnen handelt (CEC 
2003). Wie diese Anforderung in der Praxis ohne Uberforde- 
rung der Unternehmen umgesetzt werden kann, ist seit Vor- 
lage des Weil~buches 2001 Gegenstand intensiver Diskussi- 
onen in der Fach6ffentlichkeit. 

REACH sieht an dieser Stelle Expositionsszenarien als ein 
wichtiges Element der Expositionsbeurteilung vor. Sie sind 
die Grundlage fiir die Risikobeschreibung von Stoffen im 
Rahmen der Registrierung (siehe Anhang I, Kap. 0.6 und 
Kap. 5.1). Abb. 1 zeigt die Einbettung yon Expositions- 
szenarien in die Stoffsicherheitsbeurteitung (CSA, chemical 
safety assessment) nach REACH. 

Ein Expositionsszenario nach REACH benennt die Verfah- 
ren, die mit der Produktion, Weiterverarbeitung und Ver- 
wendung eines Stoffes verbunden sind und den Aggregatzu- 
stand des Stoffes. Es charakterisiert die zu erwartenden 
auftretenden Expositionen von Arbeimehmer, Verbraucher 
und Umwelt. Es beschreibt Risikomanagement- und Abfall- 
managementmat~nahmen. 

Expositionsszenarien sollen vom Hersteller oder Importeur 
yon Stoffen erstellt werden. Sie sollen die Produktion, aber 
auch die vorgesehenen Verwendungen des Stoffes wirklich- 
keitsgetreu abbilden. Wird der Stoff auf den Markt gebracht, 
werden diese Expositionsszenarien (einschlieglich der Risiko- 
managementmaignahmen) in einem Anhang zum Sicherheits- 
datenblatt zusammengefasst. 2 

Expositionsszenarien sind wichtig fiir die Kommunikation 
zwischen Stoffhersteller/Importeur und den nachgeschalteten 
Anwendern. Die Stoffanwender sind nach REACH zur Prii- 
lung verpflichtet, ob ihre Anwendungen in den ira Sicherheits- 
datenblatt aufgefiihrten Expositionsszenarien angemessen 

2 Hier erfolgt im Entwurfstext ein Verweis auf den zugeh6rigen Anhang la. 
Dieser Anhang beschreibt die Erstetlung des Sicherheitsdatenblattes, 

wiedergegeben werden. 1st dies nicht der Fall, muss der An- 
wender eigene Stoffsicherheitsbeurteilungen durchfiihren. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich hieraus auch 
eine Berichtspflicht gegeniiber der Zentralbeh6rde ergeben. 

2 Offene Fragen zu Expositionsszenarien 

Die in Form yon Expositionsszenarien strukturierten Infor- 
mationen sind eine wesentliche Voraussetzung ftir den si- 
cheren Umgang mit Stoffen und f/ir die Schaffung der erfor- 
derlichen Transparenz ihres Einsatzes. 

Bisher ist allerdings unklar, wie au~vendig die Erstellung der 
Expositionsszenarien fiir den Herstdler ist und wie aufwen- 
dig die 1Dberpr&fung der eigenen Anwendungen flit den An- 
wender ist. Beim Detaillierungsgrad yon Expositionsszenarien 
macht REACH dem Registrierer keine starren Vorgaben: 

"Wie detailliert ein Expositionsszenario beschrieben werden muss, 
ist yon Fall zu Fall sehr unterschiedlich und h&ngt yon der Verwen- 
dung des Stoffes, seinen gef~ihflichen Eigenschaffen und der Men- 
ge, der dem Hersteller oder tmporteur zur VerfOgung stehenden 
Informationen ab. 

Expositionsszenarien kSnnen Beschreibungen angemessener 
Risikomanagement-Mal3nahmen for rnehrere Einzelanwendungen 
eines Stoffes enthalten. Einzelne Expositionsszenarien k6nnen 
daher ein grot3es Spektrum yon Anwendungen abdeeken." 

(REACH, Vorschlag 29.10.2003, Anhang 1, Kap. 0.7, CEC 2003). 

Fiir den Fall, dass Stoffanwender ihre abweichenden Ver- 
wendungen nicht dem Herstelter mitteilen m6chten, muss 
aut~erdem sichergestellt sein, dass im Rahmen des erforder- 
lichen [nformationsaustausches der Schutz von Unterneh- 
mens-Know-how gew/ihrleistet ist. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Erwartungen an stan- 
dardisierte Expositionsszenarien. Sie sollten 

�9 breit genug gefasst sein, um die Mehrzahl der Stoffan- 
wendungen wirklichkeitsge~reu abzudecken; 

�9 priizise genug sein, um belastbare Aussagen fiber die zu 
erwartenden Emissionen zu erlauben; 

�9 die n6tige Transparenz tiber die beabsichtigten Einsatz- 
gebiete und Verfahren schaffen; 

�9 dem Anwender eine einfache 0berpriifung erm6glichen, 
ob seine Verwendungen abgedeckt sin& 

�9 bet einem ggf. erforderlichen [nformationsaustausch das 
notwendige Mal~ an Know-how-Schutz sicherstellen. 

Erfahrungen aus Pilotprojekten zum Informationsfluss in der 
Produktkette und zur Erprobung einzelner Elemente yon 
REACH haben deutlich werden tassen, dass ffir viele Unter- 
nehmen produktbezogene Expositionsabsch~itzungen und 
Risikobewertungen Schwierigkeiten darstellen. Hinzu kommt, 
dass in vielen F'allen Stoff- und iiberraschenderweise teilweise 
Zubereitungshersteller die Bandbreite der Anwendung ihrer 
Produkte bet ihren Kunden kaum oder gar nicht kennen. Es 
sind daher in erheblichem Umfang Standardisierungen und 
praxisnahe Hitfestettungen notwendig, damit die oben ge- 
nannten Ziele erreicht werden k6nnen (ARGE 2003, Bunke 
et al. 2004). 
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3 Standardisierte Expositionsszenarien 

Expositionsszenarien, wie sie in REACH beschrieben sind, 
stellen kein g~nzlich neues Instrument dar. Sie wurden in 
der Vergangenheit zur Bewertung von Air- und Neustoffen 
eingesetzt. Auf~erdem sind Expositionsbeschreibungen, die 
fihnlich differenziert sind wie die von REACH geforderten 
Expositionsszenarien, ein wesentlicher Bestandteii der be- 
trieblichen Gef~ihrdungsbeurteilung im Arbeitsschutz. Im Fol- 
get:den werden einige Beispiele f/.ir bereits bestehende Expo- 
sitionsszenarien aufgefiihrt. Sie zeigen M6glichkeiten zur 
Standardisiertmg. Das bereits vorhandene Wissen kann genutzt 
werden, um den erforderlichen Aufwand zu verringern und 
den erforderlichen Know-how-Schutz zu gew~ihrleisten. 

3.1 Expositionsermittlungen und Expositionsbeschreibungen 
im geltenden Arbeitsschutzrecht 

3.1.1 Arbeitsbereichanalysen und Uberwachungspflichten 

Wenn an Arbeitspl/itzen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, 
ist der Unternehmer bereits heute zu (JberwachungsmaG 
nahmen verpflichtet. Dies beinhaltet auch die qualitative und 
quantitative Ermittlung und Beurteilung der Exposition. 

tm Rahmen der Arbeitsbereichsanalyse sind alle fiir die Ge- 
fahrstoffexposition wesentlichen Angaben zu den Arbeits- 
bedingungen zusammenzustellen und zu bewerten. Dazu 
z/ihlen insbesondere die 

�9 Aufstellung eines Gefahrstoffverzeichnisses; 
�9 Ermittlung der Arbeitsbedingungen, u.a. mit Angaben 

zu den Arbeitsverfahren und den Schutzeinrichtungen; 
�9 Ermitttung und Bewertung der Gefahrstoffkonzentrarion 

anhand yon Grenzwerten; 
�9 Festlegung des Messverfahrens fiir Kontrollmessungen, 

soweit sie erforderlich sind. 

Diese Pflichten gelten ftir jeden Arbeitgeber, auch fiir einen 
Hersteller von Stoffen, der nach REACH registrierungs- 
pflichtig werden kann. Bei der Entwicklung neuer Produkte 
muss dieser Hersteller als Arbeitgeber die Gefiihrdungen 
seiner Besch/iffigten bei der Entwicklung und Erprobung 
neuer Produkte abscMtzen und die notwendigen Schutz- 
mal~nahmen ergreifen. Es wird kein Produkt auf den Markt 
gebracht, das nicht vorher umfangreiche Praxistests durch- 
laufen hat. Bei diesen Praxistests werden die Produkte praxis- 
nah eingesetzt, unter Bedingungen, die auch sparer in der 
Praxis vorliegen und die in der Regel im Technischen Merk- 
blatt vorgegeben werden. Far diese Praxiserprobungen muss 
der Hersteller als Arbeitgeber die Gef~ihrdungen ermitteln 
und beurteilen. Dies kann er nur, wenn er die H6he der Ex- 
position kennt. 

Der Hersteller von Chemikalien und Zubereitungen fiir nach- 
geschaltete Anwender sollte daher immer die Expositionen 
bei der von ihm vorgesehenen Verwendung kennen. Er kann 
diese Expositionen ebenso wie die yon ihm ermittelten 
Schutzmaf~nahmen (z.B. Handschuhfabrikate) im Sicher- 
heitsdatenblatt angeben. (Es kann allerdings nicht erwartet 
werden, dass der Hersteller die ganze Bandbreite tier indivi- 
duellen Anwendungsbedingungen kennt, die sich im Einzel- 
fall bei vielen Anwendungsgebieten und Anwendern erge- 
ben k6nnen.) 

Die Oberwachungspflichten gelten nicht nut ftir Stoffl~er- 
steller, sondern auch hit Hersteller yon Zubereitungen, die 
ihre Produkte Praxisrests unterziehen und dabei die Gefiihr- 
dung tier Testpersonen zu beurteilen haben. 

Da die Ermittlungen der Stoff-Konzentrationen am Arbeits- 
ptatz nicht ganz billig sind, hat man im Arbeitsschutz ver- 
sucht, mit diesem Instrument Einfluss auk den Einsatz yon 
Ersatzstoffen und Schutzmaf~nahmen zu nehmen. In der 
TRGS 402 wird gefordert, dass um so 6fret Kontrollmessun- 
gen durchzufiihren sind, um so n/iher die Konzentrationen 
am Grenzwert liegen (TRGS 402). Ziel dieser Vorgehens- 
weise war es, den Arbeitgeber dazu zu bewegen, Exposi- 
tionsminderungen durchzufiihren, um die teuren Exposi- 
tionsmessungen zu sparen. Schon seit vielen Jahren ist 
allerdings offensichtlich, dass diese Vorgehensweise nicht 
zum gewiinschten Ziel ftihrt. Nur in 1% aller Betriebe wird 
gemessen (Bartels 1998), unabh/ingig davon, ob Expositions- 
minderungen durchgefiihrt wurden oder nicht. 

3.1.2 Das Instrument der Expositionsbeschreibung 

Die Vorgehensweise, auk Grund yon Messungen Expositio- 
hen zu ermitteln, hat weitere Nachteile. Da in der Regel 
zwischen der Probenahme und dem Ergebnis der Analyse 
mehrere Wochen liegen, ist dieses Instrument an Arbeits- 
pl/itzen, an denen sich die Belastungssituation mehrmals am 
Tage/indert, ohnehin nicht anwendbar (z.B. an Baustellen). 

Daher wurde im Arbeitsschutz das Instrument der Exposi- 
tionsbeschreibungen entwickelt. Dabei werden die beim Ein- 
satz bestimmter Produkte - besser noch bei bestimmten T~i- 
tigkeiten - vorliegenden Expositionen beschrieben. Dies ge- 
schieht durch zahlreiche Messungen, die unter entsprechen- 
den Bedingungen durchgefi~hrt wurden. Auf diese Weise 
enth~ilt man ein Datenkollektiv, dessert 95%-Weft fi~r die 
Beurteilung der Arbeitspl~itze verwendet wird. 

Sehr viete dieser Messungen werden von den Aufsichts- 
gremien durchgefiihrt. Die Berufsgenossenschaften fiihren 
Arbeitsplatzmessungen im Rahmen von Berufskrankheit- 
verfahren zu Beurteitungen besonders kritischer Expositio- 
nen oder im Rahmen von Projekten dutch. Aus ~ihnlichen 
Griinden werden die Messtechnischen Dienste der staatli- 
chen 2kmter f6r Arbeitsschutz aktiv. Schliet~lich ftihrt auch 
die Bundesanstalt fi~r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
projektbezogen Arbeitsplatzmessungen durch. Der so erhat- 
tene Datenpool wird in E• genutzt. 3 

3 Beurteilt werden mit den Expositionsbeschreibungen in der Regel Expo- 
sitionen beim Einsatz yon Zubereitungen. Dabei k6nnen nut die Stoffe 
analysiert werden, for die es Messverfahren gibt. Das sind in der Regel 
die Stoffe, ffir die auch Grenzwerte existieren. Da sich die Gef~hrdung 
durch eine Zubereitung meist auf einen oder zwei Inhaltsstoffe dieser 
Zubereitung reduzieren Ib.sst, steltt diese Einschrb.nkung kein Problem 
f~r die Beurteiiung des Arbeitsplatzes dar. 
DaffJber hinaus helfen sich die ArbeitsschL~tzer immer wieder mit Grenz- 
werten, die in anderen Staaten f~r Stoffe existieren, fL~r die in Deutsch- 
land noch kein Grenzwert gesetzt wurde. Schlie61ich gibt es insbesondere 
in der GroSchemie viete firmeninteme Grenzwerte, an Hand derer diese 
Firmen die Expositionen ihrer Besch&ftigten beurteilen. Da die Exposi- 
tionsbeschreibungen von Speziallisten far die jeweilige Branche erarbei- 
tet werden und yon Gremien der Berufsgenossenschaften, tier L~.nder 
und des Ausschusses ~r  Gefahrstoffe beurteilt werden, sind alle rete- 
vanten Gefb.hrdungen berficksichtigt (Ri3hl et at. 2002). 
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Tabelle 1: Grunds&tzfiche Anforderungen an Messdatenkollektive for die 
Formutierung einer Expositionsbeschreibung. Vorgaben des Ausschus- 
ses for Gefahrstoffe (Quelle: TRGS 420) 

1.12 Arbeitsbereichsanalysen mit je 3 Schichtmittelwerten; 
alle Messergebnisse < Vz des Grenzwertes 

2. 24 Arbeitsbereichsanalysen mit je 3 Schichtmittelwerten; 
alle Messergebnisse < Grenzwert 

In der TRGS 420 'Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien 
for die betriebliche Arbeitsbereichsiiberwachung' hat der 
Ausschuss for Gefahrstoffe die Rahmenbedingungen ftir 
Expositionsbeschreibungen festgetegt (TRGS 420) (Tab. 1). 

Die TRGS 400 gibt an, dass ein Arbeitgeber, wenn er ent- 
sprechend den in den Expositionsbeschreibungen angegebe- 
nen Verfahren arbeitet, keine weiteren Messungen durch- 
f/ahren muss, sondern sich an den vorgelegten Expositions- 
beschreibungen orientieren kann. Auch die am 1. Januar 
2005 in Kraft getretene nene Gefahrstoffverordnung f6rdert 
diese Vorgehensweise ausdrticklich. 

3.1.3 Bestehende branchenspeziflsche 
Expositionsbeschreibungen im Arbeitsschutz 

Ftir vide Arbeitspliitze liegen inzwischen entsprechende 
Expositionsbeschreibungen vor. Sie werden vor atiem yon 
den Berufsgenossenschaften als BG/BIA-Empfehlungen und 
von den L~indern als LASI-Empfehlungen erarbeitet. 4 Dariiber 
hinaus enth~ilt die TRGS 420 einige wenige 'verfahrens- und 
stoffspezifische Kriterien', die Expositionen beschreiben, die 
welt unterhalb des Grenzwertes liegen. 

Die Tabellen 2 und 3 nennen einige der vorliegenden Expo- 
sitionsbeschreibungen (die vollst~indige Aufstellung wird 
regelm-aflig aktualisiert (Vater et al. 2003). Weitere Exposi- 
tionsbeschreibungen sind in Vorbereitung. 

Tabelle 2: Beispiele for LASI-Leitlinien zur Gefahrstoffthernatik 

�9 Musterleitfaden zur Umsetzung tier Gefahrstoffverordnung und 
der TRGS 553 ,Holzstaub' zum Schutz vor den Gefahren dutch 
Holzstaub {LV 3) 

�9 Arbeitsschutzmal3nahmen bei Ozenbelastung am Arbeitsptatz (LV 5) 

�9 Mehlstaub in Backbetdeben (LV 8) 

�9 Beschichten yon IndustriefuBb6den und anderen groBen Ft&chen 
mit Methylmethacrylat(MMA)-Harzen (LV 19) 

Tabelle 3: Beispiete for Beschreibungen yon Gefahrstoffexpositionen in 
BG/BIA-Empfehlungen und anderen E• Rechte 
SpaRe: zugeh6dge Kennzahl in der BIA-Arbeitsmappe (BIA 2004) bzw. 
Kapitel im Handbuch Bau-Chernikalien (RiJhl und Kluger 2004) 

Ethylenoxidsterilisation im medizinischen Bereich 1011 

Vorstriche und KIebstoffe fur Bodenbel~.ge III-1.9.4 

Oberfl&chenbehandlung yon Parkett und anderen 111-1.9.5 
Hotzfut3b6den 

Einsatz von dichlormethanhaitigen Abbeizern 111-1.9.6 

Dan3ber hinaus gibt es weitere entsprechende Papiere, die aus unter- 
schiedlichsten Grfinden nicht oder noch nicht in die TRGS 420 aufge- 
nommen wurden. So sieht der Ausschuss for Gefahrstoffe derzeit keine 
M6glichkeit, Expositionsbeschreibungen aufzunehmen, die sich auf ein- 
zetne Produkte und nicht auf Produktgruppen beziehen. Auch werden 
Expositionsbeschreibungen dann nicht aufgenornmen, wenn zu wenig 
Messdaten vodiegen (selbst wenn die wenigen Messdaten so eindeutig 
sind, dass weitere Messungen eigentlich 0beffl~Jssig sind). 

Besonders aktiv bei der Erstellung yon Expositionsbeschrei- 
bungen sind die Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft s 
sowie die Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege. Entsprechende Daten, die die Basis fiir 
Expositionsbeschreibungen bilden, liegen abet in grolger Zahl 
vor. tnsbesondere die Messdatenbank beim Berufsgenossen- 
schaftlichen Institut fi~r Arbeitsschutz in Sankt Augustin 
enth~ilt Messergebnisse fiir praktisch alle Arbeitspl~itze mit 
relevanten Gefahrstoffexpositionen in der Bundesrepublik. 

An dieser Stelle wird im Fotgenden das Instrument der Expo- 
sitionsbeschreibung am Beispiel yon Arbeitspl~itzen mit Iso- 
cyanaten genauer dargestetit. 

3.2 TRGS 430: Katalog von Expositionsszenarien 
'lsocyanate - Exposition und Uberwachung' 

Fiir typische Arbeitspl/itze, an denen mit Isocyanaten umge- 
gangen wird, sind in der 'Technischen Regel fiir Gefahrstoffe 
430' Beschreibungen der Expositionssituation enthalten. 
Aui~erdem sind die iiblicherweise auftretenden Expositions- 
stufen und Beispiele ffir geeignete Schutzmai~nahmen in ei- 
nem Katalog yon Expositionsszenarien zusammengesteltt. 

Das Expositionsszenario ist ein Baustein fiir die fiir jeden 
Arbeitsplatz durchzuf6hrende Arbeitsbereichsanalyse und 
erleichtert sie. 

Abb. 2 zeigt zwei Beispiele aus diesem Katalog. Sie gelten 
fiir Herstellung yon 2-Komponenten-Beschichtungssroffen. 
Die Expositionskategorie BS 1.1.1 bezieht sich auf Arbeits- 
pliitze ohne Objektabsaugung. Beim Expositionsszenario BS 
1.1.2 wird yon einer Objektabsaugung ausgegangen. Ent- 
sprechend unterschiedlich sind die zu erwartenden Exposi- 
tionsarten ('Expositionsstufen') und die empfohlenen Schutz- 
magnahmen. 6 

3.3 Standardlsierte Expositionsszenarien for den 
Umweltschutz und Verbraucherschutz 

Umfangreiche umweltbezogene Informationen i~ber bran- 
chenspezifische Expositionssituationen sind in den Emission 
Szenario Documents (ESDs) der OECD enthalten (ESD 
2004). Einige Emissionsszenarien sind auch im Leitfaden der 
EU zur Risikobewertung yon Alt- und Neustoffen (TGD) ent- 
halten (TGD 2003). 

Vonder OECD sind ftir viele Branchen bzw. Wertsch6pfungs- 
ketten solche Beschreibungen t-ypischer Anwendungssitua- 
tionen ver6ffentlicht worden, Nr weitere Branchen sind ent- 
sprechende Projekte in Vorbereitung. Ziel ist die Unterstiitzung 
der Risikobeurteilung yon Chemikalien. Das hier gesammelte 
Wissen kann genutzt werden, um fiir einzelne Branchen Stan- 
dard-Expositionsszenarien zu erarbeiten. 

Von der EU Kommission (Direktion Health and Consumer 
Protection) werden derzeit Referenz-Expositionsszenarien 
entwickelt, die die Belastung des Verbrauchers durch Che- 
mikalien in verbrauchernahen Erzeugnissen abbilden sotlen 
(Europ~iisches Informationssystem 'Risks from chemicals 
released from consumer products/articles', EIS-ChemRisks). 

s Diese Expositionsbeschreibungen sind unter ~L._WW,GISBAU,de_, Link 'Ser- 
vice', auch irn Intemet veff0gbar. 
Anmerkung: Die TRGS 430 ber(Jcksichtigt auch die wenig bekannte Ge- 
fahr, durch einen massiven Hautkontakt ein IsocyanabAsthma zu edei- 
den (Au et al. 2000, Drexler 2001). 
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Expositionsszenarien im Arbeitsschutz: Beispiel aus der TRGS 430 

Produktbereich BS Beschichtungsstoffe 

Anwendungsbereich BS 1 Herstellung von Beschichtungsstoffen 

Beschreibung von ArbeitsplatzJ' Exposi- Beispiele for weitere 
Arl0eitsbereich T&tigkeit im Arbeitsbereich tionsstufen SchutzmaSnahmen 

BS 1.1 
Herstellung yon 
2K- 
Beschichtungs- 
stoffen 

BS 1.1,1 
AbfOllen, UmfOllen, Verd~nnen, 
Beffillen, 
BefiJllen, Entleeren, Probenahme 

Ohne Objektabsaugung 

BS 1.1.2 
AbfQtlen, UmfOllen, VerdOnnen, 
BefOlien, Entleeren, Probenahme 

Objektabsaugung 

AD3 
AA0 

AD1 
AA0 
H1 

Schutzhandschuhe 
Gesichtsschutz oder 
Korbbrilte 
Sch~rze bei Verarbeitung 
gr6Berer Mengen 
Atemschutz. bei Verarbeitung 
gr6Berer Mengen, mindestens 
Gasfilter A2 
Atemschutz mit umluftunab- 
h,~ngigem Atemschutzger~it 
bei gef&hrdendem 
Inertgasauslritt 

Schutzhandschuhe 
G esichtsschutz oder 
Korbbril]e 
SchC~rze bei Verarbeitung 
groBerer Mengen 

Abb. 2: Auszug aus dem Katatog der Expositionsszenarien zur TRGS 430 'lsocyanate - Exposition und Uberwachung' 

4 Vereinfachung durch Gruppenbildung/Kategorisierung / 
Ubertragung 

Bei der Erstellung von Expositionsszenarien sind an mehreren 
Stelien M6glichkeiten zur Gruppenbildung und Typisierung 
gegeben, die die Anwendungsbreite der Szenarien erh6hen. 

4.1 Gruppenbildung fLir ~hnliche Expositionssituationen 

Im Einzelfall k6nnen bei der Herstellung oder bei den Ver- 
wendungen eines Stoffes sehr unterschiedliche Expositions- 
situationen auftreten. Es ist aber m6glich, die einzelnen Expo- 
sitionssituationen zu charakterisieren hinsichtlich 
�9 Schutzgfitern (menschtiche Gesundheit (Verbraucher / 

Arbeitsschutz), Umweh) 
�9 Aufnahmepfaden und der 
�9 zeitlichen und r/iumlichen Charakteristik der Belastung 

und sie entsprechend Expositionsklassen / Expositionsstufen 
/ Expositionskategorien zu definieren. 

Beispiele solcher Typisierungen finden sich in verschiedenen 
Quellen. 

In Abb. 3 wird das Konzept der Expositionsstufen der TRGS 
430 wiedergegeben. Zur Charakterisierung der Expositions- 
intensit/it gegeniiber Isocyanaten am Arbeitsplatz werden in 
der TRGS 430 Expositionsstufen genannt. In sie gehen fol- 
gende Gr61gen ein: 

�9 Expositionspfad 
�9 Aerosolbildung 
�9 Expositionswahrscheinlichkeit 

Exposit ionspfad Expositions 
-stufen 

Haut 
(z.B. auch Qber 
kontaminierte Kleidung) 

A temwege Dampf 
(Keine Aerosolbildung 
durch das 
Apptikationsverfahren, 
jedoch 
Kondensationsaerosole) 

A temwege  Aerosol 
(Applikationsverfahren 
mit Aerosolbildung, z.B. 
VerspriJhen, Walzen) 

Exposit ionswah rscheinlichkeit 

H0 Kein Hautkontakt m6glich Z. B. geschlossene Systeme 

H1 
Hautkontakt selten, kleinfl&chig und sofort in geeigneter 
Weise entfemt Z, B. Spritzer 

H2 
Regelmttl]iger kurzzeitiger Hautkontakt, max. 4 x 15 

i Minuten pro Sch~cht 

i Regelm~.i3iger I&nger andauernder Hautkontakt, 
}nsgesamt max. 2 Stunden pro Schicht H3 

H4 ! St-~ndiger Hautkontakt, mehr ats 2 Stunden pro Schicht 

ADO Sehr geringe DampfbiLdung oder Kondensation 

AD1 ! Geringe Dampfbildung oder Kondensation 

AD2 Mittlere Dampfbildung oder Kondensation 

AD3 Hohe Dampfbildung oder Kondensation 

AA0 Sehr gednge Aerosolbildung 

AA1 Aerosolbitdung 

AA2 , Mittlere Aerosolbildung 

AA3 Hohe Aerosoibitdung 

Abb. 3: Expositionsstufen (Spaite 2) als Hilfsmittel fer die Bewertung der Isocyanatexposition an Arbeitspl~tzen. Quelle: TRGS 430 
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Die Expositionsstufen der TRGS 430 beziehen sich auf den 
Arbeitsschutz. Sie sind aber bei Produkten, die im privaten 
Bereich entsprechend eingesetzt werden (z.B. PU-SchSume, 
-Ktebstoffe, -lacke) auch far den Verbraucherschutz zutref- 
fend. Weitere Typisierungen k6nnen auch fiir den Verbrau- 
cherschutz und far den Umweltschutz vorgetegt werden. 

�9 In den Technical Guideline Documents zur Risikobewer- 
tung werden z.B. ftir die Belastung des Menschen (Endver- 
braucher) dutch Stoffe in Erzeugnissen die Expositions- 
pfade inhalative, dermate und orale Aufnahme unterschie- 
den und weiter untergliedert (orale Aufnahme durch 
versehentliches Verschlucken / orate Aufnahme dutch Mi- 
gration der Substanz u.a.) (TGD 2003). 

Vom Verband der Chemischen Industrie ist ein Vorschlag 
zur Systematisierung yon Expositionssituationen vorgelegt 
worden (Fink 2004). Vor kurzem ist seitens der deutschen 
Bewertungsbeh6rden ein Konzept ftir Expositions- und Ver- 
wendungskategorien vorgelegt und in die europ/iische Dis- 
kussion eingebracht worden (BAUA, UBA und BfR 2004). 

Die Kategorisierung yon Expositionssituationen ist ein sinn- 
volles Hilfsmittel, um yon einzelfall-spezifischen Expositions- 
szenarien zu breiter anwendbaren Standard-Expositions- 
szenarien zu kommen. 

Innerhatb eines Expositionsszenarios sind Typisierungen yon 
Expositionssituationen sinnvoll. Dadurch wird ein Teil der 
in Expositionsszenarien enthaltenen Informationen struktu- 
riert. (Die blofge Nennung der Expositionsstufen/-kategorien 
gibt allerdings keinen Aufschluss mehr tiber die Verfahren 
und T/itigkeiten, die mit der beabsichtigten Verwendung des 
Stoffes verbunden sind.) 

Die Nennung der in Expositionsszenarien abgedeckten Expo- 
sitionstypen erleichtert zudem den nachgeschalteten An- 
wendern die 0berpriifung, ob alle bei ihren Anwendungen 
auftretenden Expositionssituationen im Expositionsszenario 
des Herstellers beriicksichtigt werden. Eigene Beurteilungen 
w/iren dann nur fClr die nicht abgedeckten Expositionssi- 
tuationen erforderlich. 

4.2 Beispiel GISCODE und Produktcode: 
Bildung von Produktgruppen und VerknQpfung mit 
standardisierten Expositionsbeschreibungen 

Expositionsszenarien m6ssen nicht ftir jedes einzelne Pro- 
dukt entwickelt werden. Bereits im Verordnungsvorschlag 
wird auf die M6glichkeit der Zusammenfassung von Pro- 
dukten zu Produktgruppen hingewiesen. Bei der Gruppen- 
bildung sind der Anwendungszusammenhang (und damit die 
zu erwartenden Expositionssituationen) und der Gefahrs~off- 
gehah zu beriicksichtigen. 

Beispiele erfolgreicher, arbeitsschutzbezogener Produkt- 
gruppenbildungen finden sich in den GISBAU-Produktgrup- 
pen der Bau-Berufsgenossenschaften. Mehrere tausend Bau- 
und Reinigungsprodukte werden in einer iiberschaubaren 
Zahl von Produktgruppen zusammengefasst, ~r  die Standard- 
Expositionsszenarien erarbeitet wurden (ww?w.GISBAU.de). 
So fasst der GISCODE fiir Vorstriche und Bodenbelagskleb- 

stoffe mehrere hundert Produkte verschiedener Hersteller 
in 21 Gruppen zusammen. Auf dieses Beispiel wird jet= ver- 
tiefend eingegangen. Da die von Heimwerkern und im Haus- 
halt eingesetzten Bau-Chemikalien und Reinigungsmittei oft 
identisch sind mit den in GISBAU beschriebenen Produkt- 
gruppen, liegen auch ftir diese Anwendungsbereiche die Ex- 
positionsdaten vor. 

4.2.1 Produktgruppen statt Einzelprodukte 

Fiir jedes Produkt eine Expositionsbeschreibung erstellen? 
Ailein im Bautentackbereich gibt es von den unterschiedli- 
chen Herstellern mehrere tausend verschiedene Produkte. 
Es ware ein unm6gliches Unterfangen hier far jedes Pro- 
dukt eine Expositionsbeschreibung zu erstellen. Daher wur- 
de das Konzept des GISCODES oder Produkt-Codes ent- 
wickeh (Produktcode und GISCODE bezeichnen die gleiche 
Vorgehensweise; im folgenden wird der ~iltere Begriff GIS- 
CODE verwendet). Dabei werden/ihnliche Produkte ver- 
schiedener Hersteller zu einer GISCODE-Gruppe (Produkt- 
Gruppe) zusammengefasst. Im Bereich der Bodenbelags- 
klebstoffe werden durch 21 Produktgruppen alle in Deutsch- 
land eingesetzten Bodenbelagsklebstoffe beschrieben. In 
Tab. 4 werden diese Produktgruppen genannt. In jeder GIS- 
CODE-Gruppe sind zahlreiche Klebstoffe verschiedener Her- 
steller enthalten. 

Tabelle 4: Produktgruppen am geispiel von Vorstrichen und Klebstoffen. 
Obergruppen (I-IV) und zugeh#rige Kennzeichnungen ('GISCODES'). 
Queile: Rhhl und Kluger 2004, www,gisbau,de 

I, Dispersions-Produkte 

D 1 16semittetfrei 

D 2 16semittelarm, aromatenfrei 

D 3 16semittetarm, toluolfrei 

D 4 16semittetarm, toluolhaltig 

D 5 16semittelhaltig, aromatenfrei 

D 6 16semittelhaltig, toluolfrei 

D 7 tSsemittelhaltig, toluolhaltig 

II. Stark I~semittelhaltige Produkte 

S 1 aromaten- und methanolfrei 

S 2 toluot- und methanolfrei 

S 3 aromatenfrei 

S 4 methanol{rei 

S 5 toluolfrei und methanolhaltig 

S 6 toluolhaltig 

III. Epoxidharz-Produkte 

RE 1 16semittelfrei 

RE 2 t6semittetarm 

RE 3 16semittelhaltig 

RE 4 stark 16semittelhaltig 

IV. Polyurethan-Produkte 

RU 1 16semittelfrei 

RU 2 t6semittelarm 

RU 3 16semittelhaltig 

RU 4 stark 16semittelhaltig 
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Tabelle 5: Bau- und Reinigungsprodukte, for die es Gruppenbildungen 
und Kennzeichnungen gibt (GtSCODEs bzw. Produktcodes). QueUe: RQhl 
und Kluger 2004, www.gisbau.d~ 

Betontrennmittel 
Betonzusatzmittel 

Bodenbelagsklebstoffe 

Epoxidharz-Beschichtungsstofle 
Farben und Lacke 

Hotzschutzmittel 

Kaltverarbeitbare Bitumenprodukte in der Bauwerksabdichtung 
Korrosionsschutz-Produkte 

Methylmethacrylat-Besehichtungsstoffe 

Oberflfichenbehandlungsmittet for Parkett und andere HolzfuF~b6den 
Polyurethan-Systeme im Bauwesen 
Reinigungs- und Pflegemittel 
Zementhaltige Produtde 

Ahnliche Systeme gibt es inzwischen ffir fast alle im Bau- 
und Reinigungsbereich eingesetzten Produkte. Tab. 5 gibt 
einen Oberblick iiber die derzeit bekannten GISCODE's und 
Produkt-Codes. 

In der Praxis werden die Bezeichnungen ffir den GISCODE 
auf die Gebinde aufgebracht und im Sicherheitsdatenbiatt 
der Hersteller erw~ihnt (Abb. 4). Produktgruppen-Informa- 
tionen fiber den Umgang mit diesen Produkten werden yon 
GISBAU, dem Gefahrstoff Informationssystem der Berufs- 
genossenschaften der Bauwirtschaft, ersrellt und auf der 
jeweils im Herbst eines Jahres aktualisierten CD WINGIS 
verbreitet (Abb. 5). Auch im Internet (www.gisbau.de) kann 
man Informationen zu Produktgruppen abrufen. 

Damit ist es sehr teichr m6glich, mittels des auf dem Gebin- 
de aufgebrachten GISCODE und in Kenntnis der in den 
GISBAU-Informationen beschriebenen Expositionen auf der 
Baustelle sofort zu entscheiden ob ein Grenzwert eingehal- 
ten ist oder nicht. 

GISCODEs sind keine gesetzlich vorgeschriebenen Eintei- 
lungen, sondern wurden auf freiwilliger Basis mit der Indus- 
trie entwickeh. Diese Systeme sind often ffir jeden Herstel- 
let. Auch auslfindische Produkte haben sich dem GISCODE 
angeschlossen. 

Produkt-Code System 

[,~ Produkten zur G ruppe  
- - .... c o .  

~ - ~ a ~  ,~ vereinfacht  durch 
i ~  Codie~ng auf 

p :.~.. T...~ ~ ,, Sicherhei tsdatenblat t  
/ 

/ 

/: 
uSa-~r.~ g~$tZZ7 

UfA Nr. 24918802 
pr~d~tct, de: t4-k8 20 I ~ ; ~  J 
Ir~otmalle omtten! mlh~: J ~ , ~ J  
btor L ACK~D'AF~JTM'~ '~m G 

brr ~ L&CKG~A~SU [MIDOEbG HMKKF :s'~iw 

flair 4~ o~eIlba!e biOlr~g{~Ch wt~lkead6 Z~ji,~ti~OSit1~laH~tl~ !~ 
tl!tl {ll~ bl I ~,~a r) tOe~i~l~l, ~8 v~dre$1en k~ l~n  lla d r o ~  m a~ 
','tOrten cf .~fler:~ ;fls -~g~.cla~ll a fY,~l v~tJ~n. V~IITakk~ IP~ ~ !! 

Sd~#d~i]l W vr;or rJ~ t~zoadhe~d bif h#l ~#.~f~,en 5tl ~o~hk~ [~  
{a OOe~ 9~!v~r~li',f:erfle rlItm!es aaf, we~r}er fi~! ~l%!]k~e~ ,n~r ;4 
b~re~ va~ d,) k m d ~ n  houde~ 

brocolor ~ LACKFABRtK JAN 8RON 
HENSCHELSTR 2 �9 0-48599 GRQNAU 

Tel. 00 49 - 25 62 - gl 1-0 

Abb. 4: GISCODE und Produktcode auf Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt 

Stark 16semittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, aromaten- und niedrigsiederhaltig 
GISCODE: G 3 

LeichtentzQndlich. (R11 ) 
Daft nicht in die H&nde von Kindem gelangen, ($2) 
Beh&lter an einem gut get0fteten Ort aufbewahren. ($9) 
Von Z0ndquellen fernhalten - Nicht rauchen. ($16) 
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. (S23) 
BerL)hrung mit der Haut vermeiden. ($24) 
Nicht in die Kanalisation getangen tassen. (S29) 
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. ($33) 
Nut in gut gelOfteten Bereichen verwenden. ($51) 
Bei VerscNucken kein Erbrechen herbeifQhre n. Sofort &r-ztlichen Rat einhoten und Verpackung oder dieses Etikett vor-zeigen. ($62) 

Ersatzstoffe - Ersatzprodukte - Ersatzverfahren 
Stark 10semittelhattige aromaten- und niedrigsiederhaltige Grundsiegel und Holzkitte stellen eine erhebliche Gesundheitsgef~.hrdung dar. 

Die Verarbeitung ist mit umfangreichen Schutzma6nahmen verbunden und nur noch in AusnahmefAIlen erlaubt (TRGS 617), 
___ In den meisten FAllen k0nnen Wassersieget oder l~semittelfreie Holzkitte e,!ngesetzt werden. , , 

Gefahrstoffmessungen / Ermittlung 
Aufgrund der vodiegenden Gefahrstoffmessungen ist eine deutliche 0berschreitung der Grenzwerte zu erwarten. Auch die Kurzzeitwerte 
werden 0berschritten. 

USW.  

Abb. 5: Ausschnitt aus einer GISBAU-Produktgruppen-lnformation aus WINGIS 
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4.2.2 Produktcodes und zugeh6rige 
Expositionsbeschreibungen 

Fiir den Bereich der Baustoffe und Reinigungsprodukte lie- 
gen auf der Basis der GISCODES und Produkt-Codes prak- 
tisch ffir alle in diesem Bereich eingesetzten Zubereitungen 
Expositionsbeschreibungen vor. Zumindest gilt dies ftir die 
F~ille, in denen mit relevanten Expositionen zu rechnen ist. 

In der Praxis bedeutet dies, dass auf Grund eines GISCODES, 
der in der Regel auf dem Gebinde und dem Sicherheitsdaten- 
blatt zu finden ist, auf der Baustelle sofort festgestellt wer- 
den kann, ob ein Grenzwert eingehaken oder iiberschritten 
ist. Noch einfacher ausgedrfickt bedeutet dies, dass aIle Kieb- 
stoffe auf deren Gebinde GISCODE D1, GISCODE D2 oder 
GISCODE D3 steht, der Grenzwert eingehalten wird, beim 
Einsatz aller Klebstoffe mit den GISCODES D4-D7 oder 
$1-$6 sind die Grenzwerte iiberschritten (siehe Tab. 3). 

Baustoffe und Reinigungsprodukte, wie sie in den Mitglied.s- 
betrieben der Bau-Berufsgenossenschaften eingesetzt werden, 
werden auch yon Verbrauchern in der gleichen Weise ver- 
wendet. Die Expositionsbeschreibung der Berufsgenossen- 
schaften der Bauwirtschaft far diese Produkte sind daher 
auch auf die Verwendung beim Verbraucher zu iibertragen. 

In einem vergleichbaren Vorgehen sollte es auch fiir andere 
Branchen m6glich sein, produktgruppenbezogene Risiko- 
beurteilungen und Risikominderungsvorscht~ige zu entwi- 
ckeln. Bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften liegen 
ffir alle Branchen die arbeitsschutzbezogenen Expositions- 
daten vor, die entsprechend ausgewertet werden k6nnen. 

4.3 Ubertragbarkeit von Expositionsszenarien und 
Risikobeurteilungen 

Nachgeschaitete Anwender, die Stoffe fiir nicht beabsichtig- 
te Verwendungszwecke einsetzen, miissen eigenst/indig Stoff- 
sicherheitsbeurteilungen durchfiihren. Die Erfahrungen aus 

d e n  Pilotproiekten zeigen, dass durch Kommunikation in 
der Produktkette gekt;irt werden kann, ob ffir die hierbei 
anwendungsspezifisch zu erwartenden Expositionsszenarien 
bereits Risikobeurteilungen aus anderen Anwendungs- 
gebieten vorliegen, die die Risiken der neuen Anwendungs- 
gebiete ebent~alls abdecken. 

Beispiel: Die Verwendung von DMEA als pH-Stabilisator in der Lack- 
industrie ist durch die Registrierung des Herstellers abgedeckt. Der 
Einsatz als Additiv in der Druckfarbenindustrie ist dem Hersteller zwar 
nicht bekannt, wird aber -  wie die Gesprb.che zwischen Hersteller und 
Anwender in der Arbeitsgruppe gezeigt haben - durch die Risiko- 
beurteilung f(Jr die Lackindustrie voraussichtlich mit abgedeckt sein. 

In vielen F~ilten ist es vorstelibar, in Risikobeurteilungen Ex- 
positionsszenarien mit relativ hohen Expositionen zu beurtei- 
len und die zugeh6rigen Arbeitsschuvzmatgnahmen anzugeben. 
Wenn diese erffillt sind, ist zu erwarten, dass auch zahlreiche 
andere qualitativ vergleichbare Anwendungen durch sie abge- 
deckt sind, in denen niedrigere Expositionswerte auftreten. 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Expositionsszenarien sind ein heute bereits gebr~iuchliches 
und notwendiges Hilfsmittel fiir die Beurteilung der Risiken, 
die yon einem Stoff oder einer Zubereitung ausgehen, und 

ffir die Angabe der erforderlichen Managementmaf~nahmen. 
Es liegen ffir unterschiedliche Branchen in erheblichem Um- 
fang Daten vor, die fiir die Entwicklung von Expositions- 
szenarien nach REACH genutzt werden k6nnen. 

Die Expositionsbeschreibungen entsprechend TRGS 420 
('verfahrens- und stoffspezifische Kriterien') sind Beispiele 
ffir bereits bestehende Standardisierungen yon Expositions- 
beschreibungen. Die VMzahl der in den einzelnen Exposi- 
tionsszenarien auftretenden Expositionssituationen kann in 
vielen F~illen voraussichtlich einer fiberschaubaren Zahl yon 
Typen zugeordnet werden. 

Brancheniibergreifende Typisierungen yon Expositionssitu- 
ationen sind ein sinnvolles Element yon Expositionsszenarien. 
Expositionsstufen / -kategorien sollten daher in Expositions- 
szenarien enthalten sein. Sie strukturieren allerdings lediglich 
einen Teil der in Expositionsszenarien enthaltenen Informa- 
tionen und k6nnen daher Expositionsszenarien nicht erset- 
zen. Sie geben keinen Aufschluss mehr fiber die Verwendun- 
gen, Verfahren und T~itigkeiten, die mit der beabsichtigten 
Verwendung des Stoffes verbunden sind. Diese Informatio- 
nen sind wichtige Teile eines voUst~indigen Expositionsszena- 
rios, erm6glichen erst eine anscNietgende Risikobeurteilung 
und schaffen zudem auch die erforderliche Transparenz fiber 
die Einsatzgebiete yon Stoffen. 

Aus Sicht des Arbeirsschurzes ist bei diesen Betrachtungen 
grunds/itzlich zu berticksichtigen, dass jeder Arbeitgeber schon 
seit Jahrzehnten die Expositionen seiner Besch/iftigten gegen- 
tiber Gefahrstoffen beurteilen muss (unabh~ingig davon ob es 
Grenzwerte ftir Smffe gibt oder nicht). Alle Hersteller, die Pro- 
dukte ffir nachgeschaltete Anwender entwickeln und diese 
Produkte in der Praxis erproben, haben als Arbeitgeber 
ebenfalls diese Pflichten zu erffillen. Geht man somit yon dem 
Szenarium aus, das zur Ermitrlung der REACH-Kosten ange- 
nommen wurde (alle Firmen erfiillen alte Vorschriften) sotlten 
zumindest vide der arbeitsschutzbezogenen Expositions- 
szenarien in den Firmen ohnehin vorhanden sein. 

In der Praxis sind solche arbeitsschutzbezogenen Daten in 
vielen F~illen schon vorhanden. Auch die in REACH gefor- 
derten Expositionsszenarien gibt es im Arbeitsschutz in ~ihn- 
licher Form fiir viele Bereiche unter anderem Namen bereits 
heute. Die notwendigen Daten, um die noch vorhandenen 
Lficken zu schlief~en, sind bei den gewerblichen Berufsge- 
nossenschaften oder den Arbeitsschutzbeh6rden der L/inder 
sowie in zahlreichen GrolTbetrieben vorhanden. Selbst die 
durch fehlende Grenzwerte fiir viele Stoffe bestehenden Lti- 
cken k6nnten in kurzer Zeit und ohne grof~en Aufwand ge- 
schlossen werden. Die neue Gefahrstoffverordnung sieht 
zudem die Expositionsermittiung und Bewertung auch f{ir 
Stoffe ohne Grenzwert vor. 

Unter Nutzung der bereits vorhandenen Daten und Kennt- 
nisse zu Expositionssituationen in den unterschiedlichen 
Branchen sollte es m6gtich sein, mit einem vertretbaren Auf- 
wand Standard-Expositionsszenarien zu entwickeln, die die 
heute bekannten Anwendungen yon Stoffen und Zuberei- 
tungen abdecken. In einigen Projekten werden hierzu Pilotar- 
beiten erstellt. Im Auftrag des Umweltbundesamtes sind ge- 
meinsam mit den Akteuren der textilen Kette Standard- 
Expositionsszenarien ffir den Textilbereich und IT-gestfitzte 
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Anwendungsh i l fen  erarbei tet  w o r d e n  7. Im Matr ix-Projekt  des 
Umwel tbundesamtes  wird die Nu tzba rmachung  vorhandener  
Emis s ionsda t en  ftir R E A C H  unters t i i t z tL  Lei t f~den und  
Umse tzungs ins t rnmente  fiir industr ie  und Beh6rden w e r d e n  
seit Frt ihjahr  2004  im RIP-Prozess erarbeitet  ( R E A C H  Imple-  
men ta t i on  Projectsg). Exposi t ionsszenar ien  und ihre prakt i -  
sche Umse tzung  sind ein themat ischer  Schwerpunk t  des RIP- 
Projektes 3.2 (siehe auch C E C  2004,  C E C  2005). 

7 F&E-Projekt 'Verwendungsregister for Chemikalien' (FKZ 202 67 433), 
Kontakt: birgit. Muetler @ uba. de, ~ke,frank@uba.de 
F&E-Projekt 'Branchen- und produkbezogene Emissionsberechnung for 
Stoffhersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender nach dem 
REACH-System' (FKZ204 67 456/02). Kontakt: burkh~r0.wegner@ 
uba.de, silke.mueIler@uba.de 
tnformationen zu den einzelnen RIP-Projekten sind auf der Homepage 
des ECB zu finden: httl~://ecb.!rc.it/Rl~AOH/ 
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Zusammenfassung 

ZM und Hintergrund. Seit Oktober 2003 liegt der Verordnungsenrwur f 
zur Neuordnung der europSischen Chemikaiienpolitik vet. Aus ihm 
ergeben sich zahlreiche, zum TeiI neuartige Aufgaben fiir Herstetler 
und Importeure von Chemikalien, Zubereitungen und Erzeugnissen, 
f(ir nachgeschakete Anwender und far den Handel. Die Landesregie- 
rung Nordrhein-Westfalen hat in einem Pi|otprojekt Schliisselelemente 
des REACH-Systems in der Praxis erprobt. In dieser Ver6ffenttichung 
werden Erfahrungen aus dem Projekt aufgezeigt, die speziett f~ir die 
Textilveredtung wichtig sind. 

Diskussion und Schlussfolgerungen. Entscheidend far die Umsetz- 
barkeit yon REACH wird die konkrete Ausgestaltung der Verord- 
hung sein. Das Beispiel der Zubereitung Blankophor CLE fliissig, el- 

nero optischen Aufheller, zeigt, dass mit REACH weitreichende An- 
forderungen an die Textitveredler, abet auch an die gesamte textile 
Kette verbunden sin& Der Bearbeimngsauf'wand gerade for mittlere 
und Heine Unternehmen war dabei zum Tell h6her, als zu Beginn des 
Planspiets erwartet wurde. Auk der Grundlage der hier dargestellten 
Erfahrungen konnten Verbesserungsvorscht/~ge erarbeitet werden. 
Hierbei handett es sich um Modifikationen an der Verordnung selbst 
sowie um Anforderungen an die erforderlichen Umsetzungsin- 
strumente, Leitlinien und Qualifikationsprogramme. 

Schlagw6rter: EU Chemikalienpolitik; Exposirionsabsch~itzung; klei- 
ne und mittlere Unternehmen; nachgeschakete Anwender; REACH 
(Registration, Evaluation and Authorisation ok_Chemicals); Risiko- 
beurteilung; textile Kette; Textilveredlung; Untersr/.irzungsprogramme 
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