
 

 

 

Chemie-Sicherheitserlass 2022 

Rechtliche Grundlagen 

 

Sammlung der einschlägigen 

Vorschriften 

 

  



Chemie-Sicherheitserlass – Rechtsquellen - Stand 20.3.2022 Seite 2 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Chemie-Sicherheitserlass 2022– rechtliche Grundlagen. Sammlung der einschlägigen Vorschriften 5 

Teil A .................................................................................................................................................... 5 

EU-Recht: ............................................................................................................................................. 5 

A.1. VERORDNUNG (EU) 2019/1148 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

20. Juni 2019 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 

98/2013 ........................................................................................................................................... 5 

Artikel 8 Überprüfung bei Verkauf .............................................................................................. 5 

ANHANG I BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE ......................................... 6 

ANHANG II MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE ................................. 8 

A.2. VERORDNUNG (EG) Nr. 273/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

11. Februar 2004 betreffend Drogenausgangsstoffe..................................................................... 9 

Artikel 3 Anforderungen an das Inverkehrbringen erfasster Stoffe ............................................ 9 

Artikel 4 Erklärung des Kunden ................................................................................................. 11 

Artikel 7 Kennzeichnung ............................................................................................................ 12 

Artikel 8 Meldung an die zuständigen Behörden ...................................................................... 12 

Teil B .................................................................................................................................................. 13 

Österreichisches Recht: .................................................................................................................... 13 

B.1. Allgemeine Abwasseremissionsverordnung: ....................................................................... 13 

§ 2. - Allgemeine Grundsätze der Behandlung von Abwasser und Abwasserinhaltsstoffen .... 13 

§ 3 Abs. 11 ................................................................................................................................. 13 

B.2. Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) ............................................................ 14 

§ 65. - Lagerung von besonderen Arbeitsstoffen ...................................................................... 14 

B.3. Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002): .......................................................................... 15 

§ 15 - Allgemeine Behandlungspflichten für Abfallbesitzer ...................................................... 15 

B.4. Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG): ......................................................................... 17 

§ 4 – Festlegung von Maßnahmen (Arbeitsplatzevaluierung) .................................................. 17 

§ 5 - Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente ............................................................... 18 

§ 12 - Information ...................................................................................................................... 18 

§ 14 - Unterweisung .................................................................................................................. 19 

§ 17 - Instandhaltung, Reinigung, Prüfung ................................................................................ 19 

§ 43 - Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ............................................................................. 20 

§ 44 - Kennzeichnung, Verpackung und Lagerung .................................................................... 21 

§ 99 - Allgemeine Übergangsbestimmungen betreffend Arbeitsstoffe .................................... 21 

B.5. Bundes – Arbeitsstättenverordnung: ................................................................................... 22 



Chemie-Sicherheitserlass – Rechtsquellen - Stand 20.3.2022 Seite 3 
 

§ 13 - Prüfungen ........................................................................................................................ 22 

§ 27 - Mechanische Be- und Entlüftung .................................................................................... 22 

§ 40 - Erst-Helfer/innen ............................................................................................................. 22 

B.6. Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996): .............................................................................. 23 

§ 19 - Allgemeine Sorgfalts-, Informations- und Mitteilungspflichten ...................................... 23 

§ 48 - Besondere Meldepflicht .................................................................................................. 23 

B.7. Giftverordnung 2000: ............................................................................................................ 24 

§ 2 - Besondere Sorgfalts- und Unterweisungspflicht ............................................................... 24 

§ 5 - Kenntnisse der Ersten Hilfe ............................................................................................... 24 

Anlage 5 zur Giftverordnung - Mindesterfordernisse für einen Erste-Hilfe-Kurs zum Nachweis 

der notwendigen Erste-Hilfe-Kenntnisse .................................................................................. 25 

§ 6 - Bestätigung des Rektors, der Leitung oder der Aufsichtsbehörde .................................... 25 

§ 7 - Aufbewahrungspflicht ....................................................................................................... 26 

§ 9 - Aufzeichnungspflichten ..................................................................................................... 26 

§ 11 - Rufnummer der Vergiftungsinformationszentrale .......................................................... 27 

§ 12 - Schutzmaßnahmen bei der Lagerung und Aufbewahrung von Giften ............................ 27 

B.8. Flüssiggas-Verordnung 2002 (FGV): ...................................................................................... 28 

§ 13 - Verbote und Warnhinweise ............................................................................................ 28 

§ 41 - Wiederkehrende Prüfungen ............................................................................................ 28 

§ 43 - Prüfer ............................................................................................................................... 29 

§ 61 - Verwendung von Flüssiggas aus Versandbehältern - Arbeitsräume, Sanitär- und 

Sozialräume ............................................................................................................................... 30 

B.9. Grenzwerteverordnung 2021 (GKV): .................................................................................... 30 

§ 32 - Prüfungen ........................................................................................................................ 30 

B.10. Kennzeichnungsverordnung (KennV): ................................................................................ 31 

§ 1a - Arbeitsstoffkennzeichnung – Behälter ............................................................................ 31 

§ 1b - Arbeitsstoffkennzeichnung – Räume oder Bereiche ....................................................... 32 

B.11. „Bundesbediensteten-Kennzeichnungsverordnung“ (B-KennV) ....................................... 34 

§ 1 - Anwendung von Bestimmungen der KennV ..................................................................... 34 

§ 2 - Verbot von Ausnahmen ..................................................................................................... 34 

B.12. Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) .......................................................... 34 

§ 10 - Augen- und Gesichtsschutz ............................................................................................. 34 

B.13. Bundes – PSA-Verordnung (B-PSA-V) ................................................................................. 35 

§ 1 - Anwendung der PSA-V ....................................................................................................... 35 

§ 2 - Schlussbestimmungen und Inkrafttreten .......................................................................... 36 

B.14. Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) ............................................................... 36 

§ 2 .............................................................................................................................................. 36 



Chemie-Sicherheitserlass – Rechtsquellen - Stand 20.3.2022 Seite 4 
 

§ 12 - Erstmalige Prüfung .......................................................................................................... 36 

§ 14 - Wiederkehrende Prüfungen ............................................................................................ 36 

§ 66 - Geringe Lagermengen, Lagerbeschränkungen ................................................................ 37 

§ 67 – Besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten ............................................................. 38 

§ 68 Brennbare Flüssigkeiten verschiedener Gefahrenklassen ................................................ 38 

§ 69 Zusammenlagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenklasse I bis III ...................... 39 

§ 70 ............................................................................................................................................ 39 

§ 71 ............................................................................................................................................ 40 

B.15. Mutterschutzgesetz ............................................................................................................. 40 

§ 4 - Beschäftigungsverbote ...................................................................................................... 40 

§ 4a - Beschäftigungsverbote für stillende Mütter ................................................................... 41 

Teil C .................................................................................................................................................. 42 

Weitere relevante, aber nicht ausdrücklich zitierte österreichische Regelungen ......................... 42 

C.1. Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG): ......................................................................... 42 

§ 40 - Gefährliche Arbeitsstoffe ................................................................................................ 42 

§ 41 - Ermittlung und Beurteilung von Arbeitsstoffen .............................................................. 46 

C.2. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

(B-DOK-VO) ................................................................................................................................... 47 

§ 1 - Anwendung von Bestimmungen der DOK-VO ................................................................... 47 

§ 2 - Zuständige Personen ......................................................................................................... 47 

C. 3. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO) .................................................................................... 47 

§ 1 - Allgemeine Bestimmungen ............................................................................................... 47 

§ 2 - Inhalt .................................................................................................................................. 48 

§ 2a. ........................................................................................................................................... 49 

§ 3 - Überprüfung und Anpassung ............................................................................................ 49 

§ 4 - Zuständige Personen ......................................................................................................... 49 

Teil D.................................................................................................................................................. 50 

ÖNORMen: ........................................................................................................................................ 50 

D.1. ÖNORM Z 1020 ...................................................................................................................... 50 

D.2. ÖNORM EN 14175-4 .............................................................................................................. 50 

D.3. ÖNORM EN 14470-1 .............................................................................................................. 50 

D.4. ÖNORM EN 15154 ................................................................................................................. 50 

 

  



Chemie-Sicherheitserlass – Rechtsquellen - Stand 20.3.2022 Seite 5 
 

Chemie-Sicherheitserlass 2022– rechtliche Grundlagen 

Sammlung der einschlägigen Vorschriften 
 

Teil A  

 

EU-Recht: 
 

A.1. VERORDNUNG (EU) 2019/1148 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 20. Juni 2019 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für 

Explosivstoffe, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der 

Verordnung (EU) Nr. 98/2013 

Artikel 8 Überprüfung bei Verkauf 

(1) Ein Wirtschaftsteilnehmer, der einem Mitglied der Allgemeinheit einen beschränkten 
Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß Artikel 5 Absatz 3 bereitstellt, überprüft für jede Transaktion 
gemäß dem Genehmigungssystem des Mitgliedstaats, in dem der beschränkte Ausgangsstoff für 
Explosivstoffe bereitgestellt wird, den Identitätsnachweis und die Genehmigung des betreffenden 
Mitglieds der Allgemeinheit und protokolliert die Menge des beschränkten Ausgangsstoffs für 
Explosivstoffe in der Genehmigung. 

(2) Um sich zu vergewissern, dass es sich bei dem potenziellen Kunden um einen gewerblichen 
Verwender oder einen anderen Wirtschaftsteilnehmer handelt, ersucht der Wirtschaftsteilnehmer, 
der einen beschränkten Ausgangsstoff für Explosivstoffe einem gewerblichen Verwender oder einem 
anderen Wirtschaftsteilnehmer bereitstellt, bei jeder Transaktion um folgende Informationen, es sei 
denn, die entsprechende Überprüfung des potenziellen Kunden liegt höchstens ein Jahr vor dem Tag 
der Transaktion zurück und die Transaktion weicht nicht wesentlich von vorhergehenden 
Transaktionen ab: 

a)  einen Identitätsnachweis der zur Vertretung des potenziellen Kunden berechtigten Person; 

b)  die gewerbliche, unternehmerische oder berufliche Tätigkeit des potenziellen Kunden sowie Name 
des Unternehmens, Anschrift und Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer oder jede andere 
relevante Unternehmenseintragungsnummer, soweit vorhanden; 

c)  die beabsichtigte Verwendung der beschränkten Ausgangsstoffe für Explosivstoffe durch den 
potenziellen Kunden. 

Für die Erklärung des Kunden können die Mitgliedstaaten das Muster nach Anhang IV verwenden. 

(3) Zur Überprüfung der beabsichtigten Verwendung des beschränkten Ausgangsstoffs für 
Explosivstoffe beurteilt der Wirtschaftsteilnehmer, ob die beabsichtigte Verwendung mit der 
gewerblichen, unternehmerischen oder beruflichen Tätigkeit des potenziellen Kunden übereinstimmt. 
Der Wirtschaftsteilnehmer kann die Transaktion verweigern, wenn er berechtigte Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Verwendung oder der Absicht des potentiellen Kunden hat, den 
beschränkten Ausgangsstoff für Explosivstoffe zu einem rechtmäßigen Zweck zu verwenden. Der 
Wirtschaftsteilnehmer meldet solche Transaktionen oder solche versuchten Transaktionen gemäß 
Artikel 9. 
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(4) Zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung dieser Verordnung sowie der Verhinderung und 
Aufdeckung einer unrechtmäßigen Herstellung von Explosivstoffen bewahren die 
Wirtschaftsteilnehmer die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 18 Monate lang ab dem Datum 
der Transaktion auf. Während dieses Zeitraums sind die Informationen den zuständigen nationalen 
Inspektions- oder Strafverfolgungsbehörden auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. 

(5) Jeder Online-Marktplatz trifft Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass die Nutzer, wenn 
sie beschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe mittels seiner Dienstleistungen bereitstellen, ihre 
aus diesem Artikel erwachsenden Pflichten einhalten. 
 

ANHANG I BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 

Liste der Stoffe, die Mitgliedern der Allgemeinheit weder als solche noch in Gemischen oder in Stoffen, 
die diese Stoffe enthalten, bereitgestellt oder von ihnen verbracht besessen oder verwendet werden 
dürfen, es sei denn, ihre Konzentration entspricht den in Spalte 2 angegebenen Grenzwerten oder 
unterschreitet diese, und bei denen verdächtige Transaktionen und Abhandenkommen und Diebstahl 
erheblicher Mengen binnen 24 Stunden zu melden sind. 

1
. 

Stoffname und 
Registrierungsnu
mmer des 
Chemical 
Abstracts Service 
(CAS-Nr.) 

 

2
. 

Grenzwe
rt 

 

3
. 

Oberer 
Konzentrationsgre
nzwert für eine 
Genehmigung nach 
Artikel 5 Absatz 3 

 

4
. 

KN-Code 
für isolierte 
chemisch 
einheitliche 
Verbindung
en, die die 
Anforderun
gen von 
Anmerkung 
1 zu Kapitel 
28 bzw. 29 
der KN 
erfüllen (1) 

 

5
. 

KN-Code für 
Gemische 
ohne 
Zutaten (z. B. 
Quecksilber, 
Edel- oder 
Seltenerdme
talle oder 
radioaktive 
Stoffe), die 
unter einem 
anderen KN-
Code 
einzureihen 
sind (1) 

 

Salpetersäure (CAS-
Nr. 7697-37-2) 

3 % w/w 10 % w/w ex 2808 00 0
0 

ex 3824 99 96 

Wasserstoffperoxid 
(CAS-Nr. 7722-84-1) 

12 % w/w 35 % w/w 2847 00 00 ex 3824 99 96 

Schwefelsäure (CAS-
Nr. 7664-93-9) 

15 % w/w 40 % w/w ex 2807 00 0
0 

ex 3824 99 96 

Nitromethan (CAS-
Nr. 75-52-5) 

16 % w/w 100 % w/w ex 2904 20 0
0 

ex 3824 99 92 

Ammoniumnitrat 
(CAS-Nr. 6484-52-2) 

mit einem 
Stickstoffgeh
alt im 

Genehmigung nicht 
erlaubt 

3102 30 10 (in 
wässriger 
Lösung) 

ex 3824 99 96 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr1-L_2019186DE.01001601-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr1-L_2019186DE.01001601-E0001
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Verhältnis 
zum 
Ammoniumn
itrat über 
16 % w/w (4) 

3102 30 90 
(anderes) 

Kaliumchlorat (CAS-
Nr. 3811-04-9) 

40 % w/w Genehmigung nicht 
erlaubt 

ex 2829 19 0
0 

ex 3824 99 96 

Kaliumperchlorat 
(CAS-Nr. 7778-74-7) 

40 % w/w Genehmigung nicht 
erlaubt 

ex 2829 90 1
0 

ex 3824 99 96 

Natriumchlorat 
(CAS-Nr. 7775-09-9) 

40 % w/w Genehmigung nicht 
erlaubt 

2829 11 00 ex 3824 99 96 

Natriumperchlorat 
(CAS-Nr. 7601-89-0) 

40 % w/w Genehmigung nicht 
erlaubt 

ex 2829 90 1
0 

ex 3824 99 96 

 
 

 

(1)  Durchführungsverordnung (EU) 2017/1925 der Kommission (2). Für aktualisierte KN-Codes sollten die 
nachfolgenden Änderungen von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates (3) konsultiert werden. 

(2)  Durchführungsverordnung (EU) 2017/1925 der Kommission vom 12. Oktober 2017 zur Änderung des Anhangs 
I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den 
Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 282 vom 31.10.2017, S. 1). 

(3)  Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische 
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1). 

(4)  16 % w/w Stickstoff im Verhältnis zum Ammoniumnitrat entspricht 45,7 % Ammoniumnitrat ohne 
Berücksichtigung von Verunreinigungen. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr4-L_2019186DE.01001601-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntc1-L_2019186DE.01001601-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr2-L_2019186DE.01001601-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr3-L_2019186DE.01001601-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntc2-L_2019186DE.01001601-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2017:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntc3-L_2019186DE.01001601-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:1987:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntc4-L_2019186DE.01001601-E0004
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ANHANG II MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung verdächtiger 
Transaktionen und des Abhandenkommens und des Diebstahls erheblicher Mengen binnen 24 
Stunden unterliegen: 

1. Stoffname und Registrierungsnummer des 
Chemical Abstracts Service (CAS-Nr.) 

 

2. Kombinierte 
Nomenklatur 
(KN-Code) (1) 

 

3. KN-Code für 
Gemische ohne 
Zutaten (z. B. 
Quecksilber, 
Edel- oder 
Seltenerdmetalle 
oder radioaktive 
Stoffe), die unter 
einem anderen 
KN-Code 
einzureihen 
sind (1) 

 

Hexamin (CAS-Nr. 100-97-0) ex 2933 69 40 ex 3824 99 93 

Aceton (CAS-Nr. 67-64-1) 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Kaliumnitrat (CAS-Nr. 7757-79-1) 2834 21 00 ex 3824 99 96 

Natriumnitrat (CAS-Nr. 7631-99-4) 3102 50 00 ex 3824 99 96 

Kalziumnitrat (CAS-Nr. 10124-37-5) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96 

Kalziumammoniumnitrat (CAS-Nr. 15245-12-2) ex 3102 60 00 ex 3824 99 96 

Magnesium, Pulver (CAS-Nr. 7439-95-4) (2)  (3) ex 8104 30 00   

Magnesiumnitrat-Hexahydrat (CAS Nr. 13446-18-9) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96 

Aluminium, Pulver (CAS-Nr. 7429-90-5) (2)  (3) 7603 10 00 

ex 7603 20 00 
  

 

(1)  Durchführungsverordnung (EU) 2017/1925. Für aktualisierte KN-Codes sollten die nachfolgenden 
Änderungen von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 konsultiert werden. 

(2)  Mit einer Partikelgröße kleiner als 200 μm. 

(3)  Als Stoff oder in Gemischen mit mindestens 70 % w/w Aluminium oder Magnesium. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr1-L_2019186DE.01001701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr1-L_2019186DE.01001701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr2-L_2019186DE.01001701-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr3-L_2019186DE.01001701-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr2-L_2019186DE.01001701-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntr3-L_2019186DE.01001701-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntc1-L_2019186DE.01001701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntc2-L_2019186DE.01001701-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE#ntc3-L_2019186DE.01001701-E0003


Chemie-Sicherheitserlass – Rechtsquellen - Stand 20.3.2022 Seite 9 
 

A.2. VERORDNUNG (EG) Nr. 273/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

11. Februar 2004 betreffend Drogenausgangsstoffe 
 

Artikel 3 Anforderungen an das Inverkehrbringen erfasster Stoffe 

(1) 

Wirtschaftsbeteiligte, die erfasste Stoffe der Kategorien 1 und 2 des Anhangs I in Verkehr bringen 

möchten, müssen einen Mitarbeiter zum für den Handel mit erfassten Stoffen verantwortlichen 

Beauftragten ernennen, den zuständigen Behörden den Namen und die Kontaktadresse dieses 

Beauftragten mitteilen und sie unverzüglich über Änderungen dieser Angaben unterrichten. Der 

Beauftragte sorgt dafür, dass der Wirtschaftsbeteiligte den Handel mit erfassten Stoffen nach 

Maßgabe dieser Verordnung betreibt. Der Beauftragte muss befugt sein, den Wirtschaftsbeteiligten 

zu vertreten und die für die Erfüllung der genannten Aufgaben erforderlichen Entscheidungen zu 

treffen. 

(2) 

Wirtschaftsbeteiligte und Verwender benötigen für den Besitz oder das Inverkehrbringen erfasster 

Stoffe der Kategorie 1 des Anhangs I eine vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen oder ansässig sind. Die zuständigen Behörden können 

Apotheken, Ausgabestellen für Tierarzneimittel, bestimmten öffentlichen Stellen oder Streitkräften 

eine Sondererlaubnis erteilen. Diese Sondererlaubnis gilt nur für die Verwendung von erfassten 

Stoffen der Kategorie 1 des Anhangs I im Rahmen des amtlichen Aufgabenbereichs der betreffenden 

Wirtschaftsbeteiligten. 

(3) 

Jeder Wirtschaftsbeteiligte, der Inhaber einer Erlaubnis ist, gibt erfasste Stoffe der Kategorie 1 des 

Anhangs I nur an Wirtschaftsbeteiligte und Verwender ab, die auch Inhaber einer Erlaubnis sind und 

eine Kundenerklärung nach Artikel 4 Absatz 1 unterzeichnet haben. 

(4) 

Bei der Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis berücksichtigen die zuständigen Behörden 

insbesondere die Kompetenz und Integrität des Antragstellers. Die Erlaubnis ist zu verweigern, wenn 

berechtigter Anlass zu Zweifeln an der Eignung und Verlässlichkeit des Antragstellers oder des für 

den Handel mit erfassten Stoffen verantwortlichen Beauftragten besteht. Die zuständigen Behörden 

können die Erlaubnis jederzeit aussetzen oder widerrufen, wenn berechtigter Grund zu der Annahme 

besteht, dass der Inhaber nicht mehr geeignet ist, im Besitz der Erlaubnis zu sein, oder dass die 

Voraussetzungen, unter denen die Erlaubnis erteilt wurde, nicht mehr vorliegen. 

(5) 

Unbeschadet des Absatzes 8 können die zuständigen Behörden entweder die Gültigkeit der Erlaubnis 

auf einen Zeitraum von höchstens drei Jahren begrenzen oder von den Wirtschaftsbeteiligten und 

Verwendern verlangen, dass sie regelmäßig in Abständen von höchstens drei Jahren belegen, dass 

die Voraussetzungen für die Erlaubnis noch vorliegen. In der Erlaubnis werden der Vorgang bzw. die 

Vorgänge, für die die Erlaubnis gilt, sowie die betreffenden erfassten Stoffe aufgeführt. Grundsätzlich 

erteilen die zuständigen Behörden eine Sondererlaubnis für einen unbegrenzten Zeitraum, sie 

können sie jedoch aussetzen oder widerrufen, wenn berechtigter Grund zu der Annahme besteht, 
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dass der Inhaber nicht mehr geeignet ist, im Besitz der Erlaubnis zu sein, oder dass die 

Voraussetzungen, unter denen die Erlaubnis erteilt wurde, nicht mehr vorliegen. 

(6) 

Wirtschaftsbeteiligte müssen sich vor dem Inverkehrbringen erfasster Stoffe der Kategorie 2 des 

Anhangs I bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen oder ansässig 

sind, registrieren lassen. Verwender müssen sich, bevor sie in den Besitz erfasster Stoffe der 

Unterkategorie 2A des Anhangs I gelangen, ab dem 1. Juli 2015 bei den zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen oder ansässig sind, registrieren lassen. Die zuständigen 

Behörden können im Falle von Apotheken, Ausgabestellen für Tierarzneimittel, bestimmten 

öffentlichen Stellen oder Streitkräften Sonderregistrierungen durchführen. Diese 

Sonderregistrierungen gelten nur für die Verwendung von erfassten Stoffen der Kategorie 2 des 

Anhangs I im Rahmen des amtlichen Aufgabenbereichs der betreffenden Wirtschaftsbeteiligten oder 

Verwender. 

(6a) 

Jeder Wirtschaftsbeteiligte, der Inhaber einer Registrierung ist, gibt erfasste Stoffe der 

Unterkategorie 2A des Anhangs I nur an andere Wirtschaftsbeteiligte und Verwender ab, die auch 

Inhaber einer Registrierung sind und eine Kundenerklärung nach Artikel 4 Absatz 1 unterzeichnet 

haben. 

(6b) 

Bei der Entscheidung über die Erteilung einer Registrierung berücksichtigen die zuständigen 

Behörden insbesondere die Kompetenz und Integrität des Antragstellers. Die Registrierung wird 

verweigert, wenn berechtigter Anlass zu Zweifeln an der Eignung und Verlässlichkeit des 

Antragstellers oder des für den Handel mit erfassten Stoffen verantwortlichen Beauftragten besteht. 

Die zuständigen Behörden können die Registrierung jederzeit aussetzen oder widerrufen, wenn 

berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass der Inhaber nicht mehr geeignet ist, im Besitz der 

Registrierung zu sein, oder dass die Voraussetzungen, unter denen die Registrierung erfolgte, nicht 

mehr vorliegen. 

(6c) 

Die zuständigen Behörden können von den Wirtschaftsbeteiligten und Verwendern eine Gebühr für 

einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis oder auf Registrierung erheben. 

Wird eine Gebühr erhoben, ziehen die zuständigen Behörden eine Anpassung der Höhe der Gebühr 
entsprechend der Größe des Unternehmens in Betracht. Die Gebühren sind in nichtdiskriminierender 
Weise zu erheben und dürfen die Kosten für die Bearbeitung des Antrags nicht übersteigen. 
(7) 

Die zuständigen Behörden erfassen die Wirtschaftsbeteiligten und Verwender, die im Besitz einer 

Erlaubnis oder einer Registrierung sind, in der Europäischen Datenbank nach Artikel 13a. 
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(8) 

Die Kommission wird die Befugnis überragen, gemäß Artikel 15a delegierte Rechtsakte zu erlassen, die 
Folgendes betreffen die Anforderungen und Bedingungen für: 
a) die Erteilung der Erlaubnis, gegebenenfalls einschließlich der Kategorien der anzugebenden 

personenbezogenen Daten; 

b) die Erteilung der Registrierung, gegebenenfalls einschließlich der Kategorien der anzugebenden 

personenbezogenen Daten; 

c) die Erfassung von Wirtschaftsbeteiligten und Verwendern in der Europäischen Datenbank nach 

Artikel 13a, gemäß Absatz 7 dieses Artikels. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b dieses Absatzes genannten Kategorien personenbezogener 
Daten dürfen keine in Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 4 ) genannten besonderen Kategorien von Daten enthalten. 

 

Artikel 4 Erklärung des Kunden 

(1) 

Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels sowie der Artikel 6 und 14 muss jeder in der Union 

niedergelassene Wirtschaftsbeteiligte, der einen Kunden mit einem erfassten Stoff der Kategorie 1 

oder 2 des Anhangs I beliefert, eine Erklärung dieses Kunden einholen, der der genaue 

Verwendungszweck bzw. die genauen Verwendungszwecke der erfassten Stoffe zu entnehmen 

ist/sind. Der Wirtschaftsbeteiligte erhält für jeden einzelnen erfassten Stoff eine eigene Erklärung. 

Die Erklärung ist nach dem Muster des Anhangs III Nummer 1 zu erstellen. Juristische Personen 

stellen die Erklärung auf Briefpapier mit ihrem Kopfbogen aus. 

 
(2) 

Anstelle der vorstehend genannten Erklärung für einen einmaligen Vorgang kann ein 
Wirtschaftsbeteiligter, der einen Kunden regelmäßig mit einem erfassten Stoff der Kategorie 2 des 
Anhangs I beliefert, eine einzige Erklärung für mehrere Vorgänge betreffend denselben erfassten Stoff 
akzeptieren, die in einem Zeitraum von höchstens einem Jahr stattfinden, sofern er davon ausgehen 
kann, dass die folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 
a) der Wirtschaftsbeteiligte hat den Kunden in den vorausgegangenen zwölf Monaten mindestens drei 

Mal mit dem betreffenden Stoff beliefert, 

b) der Wirtschaftsbeteiligte hat keinen Anlass zu der Vermutung, dass der betreffende Stoff zu 

unerlaubten Zwecken verwendet wird, 

c) die bestellten Mengen entsprechen dem üblichen Verbrauch dieses Kunden. 

Die Erklärung ist nach dem Muster des Anhangs III Nummer 2 zu erstellen. Juristische Personen stellen 
die Erklärung auf Briefpapier mit ihrem Kopfbogen aus. 

 
(3) 

Gibt ein Wirtschaftsbeteiligter erfasste Stoffe der Kategorie 1 des Anhangs I ab, so versieht er eine 

Kopie der Erklärung mit Stempel und Datum, um ihre Übereinstimmung mit dem Original zu 

bestätigen. Diese Kopie muss die Stoffe der Kategorie 1 bei einem Transport innerhalb der Union 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0273-20210113&from=EN#E0004
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stets begleiten und muss während der Transportvorgänge den für die Überprüfung der 

Fahrzeugladung zuständigen Behörden auf Verlangen vorgelegt werden. 

(4) 

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß Artikel 15a in Bezug auf die Anforderungen und 

Bedingungen für die Einholung und die Verwendung von Kundenerklärungen delegierte Rechtsakte 

zu erlassen. 

 

Artikel 7 Kennzeichnung 

Die Wirtschaftsbeteiligten stellen sicher, dass an den erfassten Stoffen der Kategorien 1 und 2 des 
Anhangs I vor deren Abgabe eine Kennzeichnung angebracht wird. Eine solche Kennzeichnung muss 
die Bezeichnung des Stoffes entsprechend den Angaben in Anhang I tragen. Die Wirtschaftsbeteiligten 
dürfen zusätzlich ihre handelsübliche Kennzeichnung anbringen. 

 

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß Artikel 15a in Bezug auf die Anforderungen und Bedingungen 
für die Kennzeichnung von Mischungen, die erfasste Stoffe enthalten, delegierte Rechtsakte zu 
erlassen. 

 

Artikel 8 Meldung an die zuständigen Behörden 

(1) 

Die Wirtschaftsbeteiligten melden den zuständigen Behörden unverzüglich sämtliche Umstände, wie 

ungewöhnliche Bestellungen erfasster Stoffe, die in Verkehr gebracht werden sollen, oder Vorgänge 

mit derartigen Stoffen, die vermuten lassen, dass solche Stoffe möglicherweise für die unerlaubte 

Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen Substanzen abgezweigt werden. Zu diesem Zweck 

legen die Wirtschaftsbeteiligten alle verfügbaren Informationen vor, die den zuständigen Behörden 

die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der jeweiligen Bestellung oder des Vorgangs ermöglichen. 

(2) 

Die Wirtschaftsbeteiligten legen den zuständigen Behörden in zusammengefasster Form alle 

einschlägigen Informationen über ihre Vorgänge betreffend erfasste Stoffe vor. 

(3) 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a in Bezug auf die Anforderungen 

und Bedingungen für Wirtschaftsbeteiligte hinsichtlich der Vorlage von Informationen gemäß Absatz 

2 dieses Artikels, gegebenenfalls einschließlich der Kategorien der für diesen Zweck zu 

verarbeitenden personenbezogenen Daten, sowie des Schutzmechanismus für die Verarbeitung 

dieser personenbezogenen Daten delegierte Rechtsakte zu erlassen. 

(4) 

Die Wirtschaftsbeteiligen dürfen nach dieser Verordnung erhobene personenbezogene Daten nur 

den zuständigen Behörden offenlegen. 
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Teil B 
 

Österreichisches Recht: 
 

B.1. Allgemeine Abwasseremissionsverordnung: 

 

§ 2. - Allgemeine Grundsätze der Behandlung von Abwasser und Abwasserinhaltsstoffen 

Bei der Einleitung von Abwasser und Abwasserinhaltsstoffen in ein Fließgewässer oder in eine 
öffentliche Kanalisation soll – soweit nicht anders verordnet oder bescheidmäßig zugelassen – unter 
Bedachtnahme auf den Stand der Abwasserreinigungstechnik und auf die Möglichkeiten zur 
Verringerung des Abwasseranfalles, bei gefährlichen Abwasserinhaltsstoffen auch auf die nach dem 
Stand der Technik gegebenen Möglichkeiten zur Vermeidung der Einleitung, darauf geachtet werden, 
daß 
          

1. Einbringungen von Abwasserinhaltsstoffen und Abfallenergie nur im unerläßlich notwendigen  

Ausmaß erfolgen; 

2. Einsparung, Vermeidung und Wiederverwertung von Stoffen, die ins Abwasser gelangen können,  

sowie von Energie Vorrang haben vor Abwasserbehandlungsmaßnahmen; 

3. die Schutzmaßnahmen für ein Fließgewässer nicht zu einer unvertretbaren Verlagerung von  

Belastungen auf andere Gewässer führen; 

4. die an ein Fließgewässer abgegebene Abwassermenge durch Einsatz wassersparender  

Technologien und Methoden möglichst gering gehalten wird; 

5. Abwasserinhaltsstoffe möglichst unmittelbar am Ort der Entstehung oder des Einsatzes  

zurückgehalten werden (Teilstrombehandlung). 
 

§ 3 Abs. 11 

Flüssige Abfälle wie zB Abgänge aus der Massentierhaltung, aus der Milch-, Fleisch-, Kellerei- und 

Fremdenverkehrswirtschaft, Silosickersäfte, verbrauchte Lösemittel, Bäder, Flotten aus industriell-

gewerblichen Prozessen sollen einer ordnungsgemäßen Abfallverwertung oder -behandlung 

(Entsorgung) zugeführt werden. Deren Einbringung in eine öffentliche Kanalisation soll vermieden 

werden. Die Einbringung in eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage soll nur ausnahmsweise unter 

Beachtung der Anforderungen nach § 32 Abs. 4 WRG 1959 bzw. unter Bedachtnahme auf eine 

ordnungsgemäße Klärschlammverwertung oder -entsorgung zugelassen werden. 
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B.2. Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) 

 

§ 65. - Lagerung von besonderen Arbeitsstoffen 

(1) Bei der Lagerung von gesundheitsgefährdenden, brandgefährlichen oder explosionsgefährlichen 
Arbeitsstoffen müssen die durch deren Eigenschaften bedingten Schutzmaßnahmen getroffen sein. 
Dies gilt insbesondere bei der Lagerung von leicht entzündlichen oder selbstentzündlichen Abfällen, 
Rückständen, Putzmaterialien u. dgl. sowie von leeren Behältern, die Reste von leicht entzündlichen 
oder entzündlichen Arbeitsstoffen enthalten. 

 

(2) Giftige, gesundheitsschädliche, ätzende, brandgefährliche oder explosionsgefährliche 
Arbeitsstoffe dürfen über Arbeitsplätzen und Verkehrswegen, in Ausfahrten, Durchgängen, 
Durchfahrten, Schleusen und Pufferräumen sowie auf oder unter Stiegen, Laufstegen, Podesten, 
Plattformen, Rampen und ähnlichen Verkehrswegen nicht gelagert werden. Behälter, die solche 
Arbeitsstoffe enthalten, dürfen nicht aufeinandergestellt werden, wenn die Gefahr besteht, daß die 
Behälter dadurch beschädigt oder undicht werden. 

(3) Für die Aufbewahrung von gesundheitsgefährdenden, brandgefährlichen oder 
explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen dürfen Trinkgefäße, Getränkeflaschen und Gefäße, die ihrer Art 
nach für die Aufbewahrung von Lebens- oder Genußmitteln bestimmt sind, nicht verwendet werden; 
dies gilt auch für Behälter, die mit solchen Gefäßen oder Flaschen verwechselt werden können. 
 

(4) Lagerräume für Behälter, die giftige oder ätzende Arbeitsstoffe, verdichtete, verflüssigte oder 
unter Druck gelöste Gase dieser Art oder nicht atembare Gase enthalten, müssen so angelegt sein, daß 
im Gefahrenfall Fluchtwege, wie Notausstiege, Ausgänge, Notausgänge, Stiegen, Gänge oder sonstige 
Verkehrswege, nicht unbenützbar werden; erforderlichenfalls müssen ins Freie gut lüftbare 
Pufferräume vorhanden sein. Solche Lagerräume müssen eine wirksame, erforderlichenfalls 
mechanische Lüftung besitzen. Sofern Gase oder Dämpfe dieser Arbeitsstoffe schwerer als Luft sind, 
darf der Fußboden solcher Lagerräume nicht tiefer als das angrenzende Gelände liegen; es muß 
Vorsorge getroffen sein, daß sich solche Gase und Dämpfe in tiefer gelegenen Räumen in 
gefahrdrohender Menge nicht ansammeln können. Die Lagerräume müssen gegen Zutritt Unbefugter 
gesichert sein. § 52 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) Bei der Lagerung von brandgefährlichen oder explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen müssen 
insbesondere Schutzmaßnahmen gegen Entzündung derselben getroffen sein; dies gilt insbesondere 
bei der Lagerung von leicht brennbaren, leicht entzündlichen oder selbstentzündlichen Abfällen, 
Rückständen, Putzmaterialien, losem Papier, Holzwolle u. dgl. Solche Lagerungen müssen auch gegen 
Brandeinwirkung von außen gesichert sowie so eingerichtet und angelegt sein, daß ein Brand rasch 
und ungehindert bekämpft werden kann. Lagerräume für Behälter, die brandgefährliche oder 
explosionsgefährliche Arbeitsstoffe sowie verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase 
dieser Art enthalten, müssen Abs. 4 entsprechen, sofern in anderen Rechtsvorschriften nicht anderes 
bestimmt ist. 

(6) Für Lagerungen von Arbeitsstoffen nach den Abs. 4 und 5 außerhalb von Lagerräumen gelten 
die Bestimmungen dieser Absätze sinngemäß. 

(7) Behälter für verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase dürfen nicht geworfen 
oder gestürzt werden; sie müssen, auch im entleerten Zustand, gegen Umfallen gesichert sein. Gefüllte 
Behälter müssen vor gefahrbringender Erwärmung oder starkem Frost geschützt sein. 

(8) Arbeitsstoffe, wie Chemikalien oder leicht brennbare, leicht entzündliche oder 
selbstentzündliche Abfälle, Rückstände, Putzmaterialien, Holzwolle u. dgl., die miteinander unter 
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starker Erwärmung, Flammenbildung oder unter Entwicklung von gefährlichen Gasen oder Dämpfen 
reagieren können, müssen sicher getrennt oder genügend weit voneinander entfernt gelagert werden. 

(9) Lagerungen von ekelerregenden oder infektiösen Arbeitsstoffen dürfen nur in ausschließlich 
diesen Zwecken dienenden, von anderen Betriebsräumen abgetrennten Lagerräumen vorgenommen 
werden. Diese Lagerräume müssen bei den Zugängen als solche deutlich und dauerhaft 
gekennzeichnet und gegen Zutritt Unbefugter gesichert sein. § 52 Abs. 5 ist sinngemäß 
anzuwenden. (Anm.: Gilt bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach dem ASchG gemäß § 110 Abs.8 
Z 5 ASchG ab 1.6.2015 mit der Maßgabe, dass in Abs.9 die Wortfolge „bei den Zugängen als solche 
deutlich und dauerhaft gekennzeichnet und“ entfällt und in Abs.9 erster Satz die Wortfolge „oder 
infektiösen“ entfällt, als Bundesgesetz.) 
 

 

B.3. Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002): 
 

§ 15 - Allgemeine Behandlungspflichten für Abfallbesitzer 

(1) Bei der Sammlung, Beförderung, Lagerung und Behandlung von Abfällen und beim sonstigen 
Umgang mit Abfällen sind 

1. die Ziele und Grundsätze gemäß § 1 Abs.1 und 2 zu beachten und 

2. Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) zu vermeiden. 

 

(2) Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abfällen oder Sachen ist unzulässig, 
wenn 

1. abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert werden, 

2. nur durch den Mischvorgang 

a) abfallspezifische Grenzwerte oder Qualitätsanforderungen oder 

b) anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten Abfälle 
 eingehalten werden oder 

3. dieser Abfall im Widerspruch zu §1 Abs. 3 behandelt oder verwendet wird. 

 

Die gemeinsame Behandlung von verschiedenen Abfällen oder von Abfällen und Sachen in einer  

Anlage gilt jedenfalls dann nicht als Vermischen oder Vermengen im Sinne dieser Bestimmung,  

wenn diese Behandlung für jeden einzelnen Abfall zulässig ist. Das gemeinsame Sammeln von  

verschiedenen Abfallarten oder von Abfällen derselben Art mit unterschiedlich hohen Schadstoff- 

gehalten ist dann zulässig, wenn keine chemische Reaktion zwischen den Abfällen auftritt und die  

gemeinsame Verwendung oder Behandlung entsprechend den genannten Kriterien zulässig ist. 

(3) Abfälle dürfen außerhalb von 

1. hiefür genehmigten Anlagen oder 

2. für die Sammlung oder Behandlung vorgesehenen geeigneten Orten 

nicht gesammelt, gelagert oder behandelt werden. Eine Ablagerung von Abfällen darf nur in hiefür  

genehmigten Deponien erfolgen. 

(4) Abfälle sind gemäß § 16 oder nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 oder § 23 zu 
verwerten. 
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(4a) Eine Verwertung ist nur zulässig, wenn der betreffende Abfall unbedenklich für den 
beabsichtigten sinnvollen Zweck einsetzbar ist und keine Schutzgüter (im Sinne von § 1 Abs. 3) durch 
diesen Einsatz beeinträchtigt werden können, sowie durch diese Maßnahme nicht gegen Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
einschließlich des Bundes-Abfallwirtschaftsplans verstoßen wird. 

(4b) Das Verbrennen von Abfällen, die nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 1 oder 
gemäß § 28b für die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder für das Recycling getrennt gesammelt 
wurden, ist unzulässig. 

(5) Ist der Abfallbesitzer zu einer entsprechenden Behandlung nicht berechtigt oder imstande, hat 
er die Abfälle einem zur Sammlung oder Behandlung Berechtigten zu übergeben. Die Übergabe hat so 
rechtzeitig zu erfolgen, dass Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) vermieden 
werden; Abfälle sind regelmäßig, mindestens einmal in drei Jahren, einem zur Sammlung oder 
Behandlung Berechtigten zu übergeben. 

(5a) Der Abfallbesitzer ist dafür verantwortlich, dass 

a) die Abfälle an einen in Bezug auf die Sammlung oder Behandlung der Abfallart berechtigten  

Abfallsammler oder -behandler übergeben werden und 

b) die umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung dieser Abfälle explizit beauftragt wird. 

(5b) Wer Abfälle nicht gemäß Abs. 5a übergibt, kann bis zur vollständigen umweltgerechten 
Verwertung oder Beseitigung dieser Abfälle als Verpflichteter gemäß § 73 Abs. 1 mit 
Behandlungsauftrag in Anspruch genommen werden. 

(5c) Wer im Vertrauen auf die Richtigkeit der Eintragungen im Register gemäß § 22 einen Abfall 
an eine andere Person übergibt, die als ein zur Übernahme dieser Abfallart berechtigter Abfallsammler 
oder -behandler im Register gemäß § 21 Abs. 1 veröffentlicht ist, hat seine Verpflichtung zur Übergabe 
des Abfalls an einen Berechtigten gemäß Abs. 5 erster Satz und Abs.5a lit. a erfüllt. 

(6) Der Abfallbesitzer ist verpflichtet, nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 Z 1 
Abfälle vor der Übergabe an einen Deponieinhaber von einer befugten Fachperson oder Fachanstalt 
beurteilen zu lassen und dem Deponieinhaber eine Abschrift des Untersuchungsergebnisses zu 
übermitteln. Für die Probenahmeprotokolle und Untersuchungsergebnisse gilt § 17 Abs. 5 erster bis 
dritter Satz. 
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B.4. Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG): 

 

§ 4 – Festlegung von Maßnahmen (Arbeitsplatzevaluierung) 

(1) Der Dienstgeber hat die für die Sicherheit und Gesundheit der Bediensteten bestehenden Gefahren 
zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 
anzuwenden. Insbesondere sind dabei zu berücksichtigen: 

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte, 

2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln, 

3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 

4. die Gestaltung der Arbeitsplätze, 

5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwirken, 

6. die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung,  

der Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation und 

7. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Bediensteten. 

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch besonders gefährdete oder 
schutzbedürftige Bedienstete sowie die Eignung der Bediensteten im Hinblick auf Konstitution, 
Körperkräfte, Alter und Qualifikation (§ 6 Abs. 1) zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu ermitteln und 
zu beurteilen, inwieweit sich an bestimmten Arbeitsplätzen oder bei bestimmten Arbeitsvorgängen 
spezifische Gefahren für Bedienstete ergeben können, für die ein besonderer Personenschutz besteht. 

(3) Auf Grundlage der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemäß Abs. 1 und 2 sind die 
durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung festzulegen. Dabei sind auch Vorkehrungen 
für absehbare Betriebsstörungen und für Not- und Rettungsmaßnahmen zu treffen. Diese Maßnahmen 
müssen in alle Tätigkeiten und auf allen Führungsebenen einbezogen werden. Schutzmaßnahmen 
müssen soweit wie möglich auch bei menschlichem Fehlverhalten wirksam sein. 

(4) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist erforderlichenfalls zu überprüfen und sich 
ändernden Gegebenheiten anzupassen. Die festgelegten Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu 
überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen, dabei ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
anzustreben. 

(5) Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpassung im Sinne des Abs. 4 hat insbesondere 
zu erfolgen: 

1. nach Unfällen, 

2. bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der begründete Verdacht besteht, daß sie arbeitsbedingt sind, 

2a. nach Zwischenfällen mit erhöhter arbeitsbedingter psychischer Fehlbeanspruchung, 

3. bei sonstigen Umständen oder Ereignissen, die auf eine Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit der  

Bediensteten schließen lassen, 

4. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren, 

5. bei neuen Erkenntnissen im Sinne des § 3 Abs. 2 und 

6. auf begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates. 

(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der Maßnahmen sind 
erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner 
sowie sonstige geeignete Fachleute, wie Chemikerinnen und Chemiker, Toxikologinnen und 
Toxikologen, Ergonominnen und Ergonomen, insbesondere jedoch Arbeitspsychologinnen und 
Arbeitspsychologen, beauftragt werden. 
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§ 5 - Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

Die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie die durchzuführenden Maßnahmen 
zur Gefahrenverhütung sind in einer der Anzahl der Beschäftigten und den Gefahren entsprechenden 
Weise schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente). Soweit dies aus 
Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich ist, ist diese Dokumentation arbeitsplatzbezogen 
vorzunehmen. 

 

§ 12 - Information 

(1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, für eine ausreichende Information der Bediensteten über die 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie über die Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu 
sorgen. Diese Information muß die Bediensteten in die Lage versetzen, durch eine angemessene 
Mitwirkung zu überprüfen, ob die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Diese 
Information muß während der Dienstzeit erfolgen. 

(2) Die Information muß vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Sie muß regelmäßig wiederholt 
werden, insbesondere wenn dies auf Grund sich ändernder dienstlicher Gegebenheiten erforderlich 
ist, weiters bei Änderung der maßgeblichen Bedienstetenschutzvorschriften und bei neuen 
Erkenntnissen auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. 

(3) Der Dienstgeber ist verpflichtet, alle Bediensteten, die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr 
ausgesetzt sein können, unverzüglich über diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden 
Schutzmaßnahmen zu informieren. 

(4) Die Information muß in verständlicher Form erfolgen. Bei Bediensteten, die der deutschen 
Sprache nicht ausreichend mächtig sind, hat die Information in ihrer Muttersprache oder in einer 
sonstigen für sie verständlichen Sprache zu erfolgen. Der Dienstgeber hat sich zu vergewissern, daß 
die Bediensteten die Informationen verstanden haben. 

(5) Den Bediensteten sind erforderlichenfalls zur Information geeignete Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz gilt auch für diese Unterlagen. Bedienungsanleitungen 
betreffend Arbeitsmittel sowie Beipacktexte, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter 
betreffend Arbeitsstoffe sind den betroffenen Bediensteten jedenfalls zur Verfügung zu stellen. Diese 
Unterlagen sind erforderlichenfalls am Arbeitsplatz auszuhängen. 

(6) Die Information der einzelnen Bediensteten gemäß den Abs. 1, 2, 4 und 5 kann entfallen, wenn 
für die Dienststelle Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind oder eine Personalvertretung besteht, 
diese entsprechend informiert wurden und eine Information dieser Personen zur wirksamen 
Gefahrenverhütung ausreicht. Dabei sind Inhalt und Zweck der Information sowie die bestehenden 
Gefahren und dienststellenspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

(7) Wenn für die Dienststelle weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind noch eine 
Personalvertretung besteht, sind alle Bediensteten in allen in § 11 Abs. 6 angeführten Angelegenheiten 
zu informieren und ihnen die angeführten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
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§ 14 - Unterweisung 

(1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, für eine ausreichende Unterweisung der Bediensteten über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen. Die Unterweisung muß während der Dienststunden 
erfolgen. Die Unterweisung muß nachweislich erfolgen. Für die Unterweisung sind erforderlichenfalls 
geeignete Fachleute heranzuziehen. 

(2) Eine Unterweisung muß jedenfalls erfolgen 

1. vor Aufnahme der Tätigkeit, 

2. bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches, 

3. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 

4. bei Einführung neuer Arbeitsstoffe, 

5. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 

6. nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, sofern dies zur  

Verhütung weiterer Unfälle nützlich erscheint. 

(3) Die Unterweisung muß auf den Arbeitsplatz und den Aufgabenbereich des Bediensteten 
ausgerichtet sein. 

Sie muß an die Entwicklung der Gefahrenmomente und an die Entstehung neuer Gefahren angepaßt 
sein. Die Unterweisung muß auch die bei absehbaren Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen 
umfassen. Die Unterweisung ist erforderlichenfalls in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, 
jedenfalls dann, wenn dies gemäß § 4 Abs. 3 als Maßnahme zur Gefahrenverhütung oder in einer 
Verordnung zu diesem Bundesgesetz festgelegt ist. 

(4) Die Unterweisung muß dem Erfahrungsstand der Bediensteten angepaßt sein und in 
verständlicher Form erfolgen. Bei Bediensteten, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig 
sind, hat die Unterweisung in ihrer Muttersprache oder in einer sonstigen für sie verständlichen 
Sprache zu erfolgen. Der Dienstgeber hat sich zu vergewissern, daß die Bediensteten die Unterweisung 
verstanden haben. 

(5) Die Unterweisung kann auch schriftlich erfolgen. Erforderlichenfalls sind den Bediensteten 
schriftliche Betriebsanweisungen und sonstige Anweisungen zur Verfügung zu stellen. Diese 
Anweisungen sind erforderlichenfalls an der Dienststelle auszuhängen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz 
gilt auch für schriftliche Anweisungen. 

 

§ 17 - Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, daß die Arbeitsstätten einschließlich der Sanitär- und 
Sozialeinrichtungen, die elektrischen Anlagen, Arbeitsmittel und Gegenstände der persönlichen 
Schutzausrüstung sowie die Einrichtungen zur Brandmeldung oder -bekämpfung, zur Erste-Hilfe-
Leistung und zur Rettung aus Gefahr ordnungsgemäß instand gehalten und gereinigt werden. 

(2) Der Dienstgeber hat unbeschadet der in den folgenden Abschnitten dieses Bundesgesetzes 
vorgesehenen besonderen Prüfpflichten dafür zu sorgen, daß elektrische Anlagen, Arbeitsmittel, 
Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung sowie Einrichtungen zur Brandmeldung oder -
bekämpfung und zur Rettung aus Gefahr in regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand überprüft werden und festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden. 
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§ 43 - Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 

(1) Krebserzeugende (Gefahrenklasse 3.6 – Karzinogenität), erbgutverändernde (Gefahrenklasse 
3.5 – Keimzellmutagenität), fortpflanzungsgefährdende (Gefahrenklasse 3.7 – 
Reproduktionstoxizität) und biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 dürfen, wenn es 
nach der Art der Arbeit und dem Stand der Technik möglich ist, nur in geschlossenen 
Systemen verwendet werden. 

(2) Stehen gefährliche Arbeitsstoffe in Verwendung, sind Maßnahmen zur Gefahrenverhütung in 
folgender Rangordnung zu treffen: 

1. Die Menge der vorhandenen gefährlichen Arbeitsstoffe ist auf das nach der Art der Arbeit unbedingt  

erforderliche Ausmaß zu beschränken. 

2. Die Anzahl der Bediensteten, die der Einwirkung von gefährlichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind oder  

ausgesetzt sein könnten, ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken. 

3. Die Dauer und die Intensität der möglichen Einwirkung von gefährlichen Arbeitsstoffen auf Bedienstete  

sind auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken. 

4. Die Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge sind, soweit dies technisch möglich ist, so zu gestalten,  

daß die Bediensteten nicht mit den gefährlichen Arbeitsstoffen in Kontakt kommen können und  

gefährliche Gase, Dämpfe oder Schwebstoffe nicht frei werden können. 

5. Kann durch diese Maßnahmen nicht verhindert werden, daß gefährliche Gase, Dämpfe oder  

Schwebstoffe frei werden, so sind diese an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle vollständig zu  

erfassen und anschließend ohne Gefahr für die Bediensteten zu beseitigen, soweit dies nach dem  

Stand der Technik möglich ist. 

6. Ist eine solche vollständige Erfassung nicht möglich, sind zusätzlich zu den Maßnahmen  

gemäß Z 5 die dem Stand der Technik entsprechenden Lüftungsmaßnahmen zu treffen. 

7. Kann trotz Vornahme der Maßnahmen gemäß Z 1 bis 6 kein ausreichender Schutz der Bediensteten 

Erreicht werden, ist dafür zu sorgen, daß erforderlichenfalls entsprechende persönliche Schutzaus- 

rüstungen verwendet werden. 

(3) Bei bestimmten Tätigkeiten wie zB Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, bei denen die 
Möglichkeit einer beträchtlichen Erhöhung der Exposition der Bediensteten oder eine Überschreitung 
eines Grenzwertes im Sinne des § 45 Abs. 1 oder 2 vorherzusehen ist, muß der Dienstgeber 

1. jede Möglichkeit weiterer technischer Vorbeugungsmaßnahmen zur Begrenzung der Exposition  

ausschöpfen, 

2. Maßnahmen festlegen, die erforderlich sind, um die Dauer der Exposition der Bediensteten auf  

das unbedingt notwendige Mindestmaß zu verkürzen, 

3. dafür sorgen, daß die Bediensteten während dieser Tätigkeiten die entsprechenden persönlichen  

Schutzausrüstungen verwenden, und 

4. dafür sorgen, daß mit diesen Arbeiten nur die dafür unbedingt notwendige Anzahl von Bediensteten  

beschäftigt wird. 

(4) Bei der Verwendung biologischer Arbeitsstoffe sind die dem jeweiligen Gesundheitsrisiko 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Erforderlichenfalls sind den Bediensteten 
wirksame Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. 
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§ 44 - Kennzeichnung, Verpackung und Lagerung 

(1) Soweit die Art es Arbeitsstoffes oder die Art des Arbeitsvorganges dem nicht entgegenstehen, ist 
dafür zu sorgen, daß gefährliche Arbeitsstoffe so verpackt sind, daß bei bestimmungsgemäßer oder 
vorhersehbarer Verwendung keine Gefahr für Leben oder Gesundheit der Bediensteten herbeigeführt 
werden kann. 

(2) Der Dienstgeber muss dafür sorgen, dass Behälter (einschließlich sichtbar verlegter 
Rohrleitungen), die gefährliche Arbeitsstoffe enthalten, entsprechend den Eigenschaften dieser 
Arbeitsstoffe mit Angaben über die möglichen Gefahren, die mit ihrer Einwirkung verbunden sind, 
sowie über notwendige Sicherheitsmaßnahmen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sind, 
soweit die Art des Arbeitsstoffes oder die Art des Arbeitsvorganges dem nicht entgegenstehen. In 
diesem Fall muss durch andere Maßnahmen für eine ausreichende Information und Unterweisung der 
Bediensteten über die Gefahren, die mit der Einwirkung verbunden sind, und über die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen gesorgt werden. 

(3) ) Bei der Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen muß der Dienstgeber dafür sorgen, daß alle 
auf Grund der jeweiligen gefährlichen Eigenschaften dieser Stoffe gebotenen Schutzmaßnahmen 
getroffen werden und vorhersehbare Gefahren für die Bediensteten vermieden werden. Räume oder 
Bereiche (einschließlich Schränke), die für die Lagerung erheblicher Mengen gefährlicher Arbeitsstoffe 
verwendet werden, müssen bei den Zugängen gut sichtbar gekennzeichnet sein, sofern die einzelnen 
Verpackungen oder Behälter nicht bereits mit einer ausreichenden Kennzeichnung versehen sind. 

(4) Der Dienstgeber muß dafür sorgen, daß unbefugte Bedienstete zu Bereichen, in denen 
krebserzeugende (Gefahrenklasse 3.6 – Karzinogenität), erbgutverändernde (Gefahrenklasse 3.5 – 
Keimzellmutagenität), fortpflanzungsgefährdende (Gefahrenklasse 3.7 – Reproduktionstoxizität) oder 
biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 in Verwendung stehen, keinen Zugang haben. Diese 
Bereiche sind nach Möglichkeit mit Vorrichtungen auszustatten, die unbefugte Bedienstete am 
Betreten dieser Bereiche hindern und müssen gut sichtbar gekennzeichnet sein. 

(5) Gefährliche Arbeitsstoffe, die nicht gemäß Abs. 2 gekennzeichnet sind, dürfen nicht verwendet 
werden. 
 

§ 99 - Allgemeine Übergangsbestimmungen betreffend Arbeitsstoffe 

(1) § 41 Abs. 2 bis 6 tritt mit 1. Juli 1999 in Kraft.  

Die Umsetzung der in § 41 Abs. 2 bis 6 festgelegten Verpflichtungen muß spätestens mit 31.Dezember 
2000 fertiggestellt sein. 

 
(2) (Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl.I Nr. 164/2015) 
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durchBGBl.II Nr.393/2002 und BGBl. I Nr. 131/2003) 
(4) § 46 tritt erst mit Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die Messungen 

gemäß § 48 Abs. 1 Z 4 regelt, in Kraft (Anm.: vgl. BGBl. II Nr. 156/2005 und BGBl. II Nr. 77/2007). 

 

(5) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur Durchführung des 
4. Abschnittes gelten die nachstehend angeführten Bestimmungen der Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als Bundesgesetz: 

1. Für Schutzmaßnahmen gegen Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und sonstige Beeinträchtigungen gilt  

§16 Abs. 4 bis 7 sowie 9 bis 11, 

2. für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen gilt § 52 Abs. 4 bis 6, 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/164
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_393_2/2002_393_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_131_1/2003_131_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2005/156
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2007/77
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3. für Arbeiten mit explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen gilt § 54 Abs. 6, 

4. für den Ersatz und das Verbot von Arbeitsstoffen und Arbeitsverfahren und die Verwendungs- 

beschränkungen gilt § 55 Abs. 2 bis 5 und 7 bis 10 mit der Maßgabe, dass in Abs.2 im letzten Satz  

nach dem Wort „Laboratorien“ ein Punkt gesetzt und der letzte Halbsatz durch folgenden Satz ersetzt 

werden: „Dies gilt weiters nicht für die Verwendung von Benzol in Motortreibstoffen,  

außer zum Antrieb von zweitaktbetriebenen handgeführten Arbeitsmitteln.“, 

5. für die Lagerung von besonderen Arbeitsstoffen gilt § 65 AAV mit der Maßgabe, dass in Abs. 4 die  

Wortfolge „bei den Zugängen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet und“, in Abs. 9 erster Satz die  

Wortfolge „oder infektiösen“ und in Abs. 9 zweiter Satz die Wortfolge „bei den Zugängen als solche  

deutlich und dauerhaft gekennzeichnet und“  entfallen. 

(6) Soweit Arbeitsstoffe noch entsprechend ihren Eigenschaften im Sinne des § 3 ChemG 1996 
eingestuft oder gekennzeichnet sind, gelten für sie auch jene Bedienstetenschutzvorschriften, die 
bereits auf die entsprechende Gefahrenkategorie nach der CLP-Verordnung abstellen, wobei § 40 
Abs.8 sinngemäß anzuwenden ist. 
 

B.5. Bundes – Arbeitsstättenverordnung: 
 

§ 13 - Prüfungen 

………………… 

(2) Folgende Anlagen und Einrichtungen sind mindestens einmal jährlich, längstens jedoch in 
Abständen von 15 Monaten auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen: 

1. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, 

2. Alarmeinrichtungen, 

3. Klima- oder Lüftungsanlagen, 

4. Brandmeldeanlagen, 

5. kraftbetriebene Türen und Tore. 
 

§ 27 - Mechanische Be- und Entlüftung 

……………………… 
(7) Lüftungsanlagen im Sinne des Abs. 2 müssen jederzeit funktionsfähig sein. Wenn dies für einen 

wirksamen Schutz der Bediensteten erforderlich ist, muss eine etwaige Störung durch eine 

Warneinrichtung angezeigt werden. 

 

§ 40 - Erst-Helfer/innen 

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass mindestens folgende Personenzahl nachweislich für die Erste Hilfe 
Leistung ausgebildet ist (Erst-Helferinnen bzw. Erst-Helfer): 

1. Bei bis zu 19 regelmäßig gleichzeitig beschäftigten Bediensteten eine Person; bei 20 bis 29 regelmäßig  

gleichzeitig beschäftigten Bediensteten zwei Personen; bei je 10 weiteren regelmäßig gleichzeitig  

beschäftigten Bediensteten eine zusätzliche Person; 
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2. abweichend von Z 1 in Arbeitsstätten mit geringem Gefährdungspotenzial: Bei bis zu 29 regelmäßig 

 gleichzeitig beschäftigten Bediensteten eine Person; bei 30 bis 49 regelmäßig gleichzeitig beschäftigten 

Bediensteten zwei Personen; bei je 20 weiteren regelmäßig gleichzeitig beschäftigten Bediensteten 

eine zusätzliche Person. 

(2) Für die Ausbildung nach Abs. 1 gilt Folgendes: 

1. In Arbeitsstätten mit mindestens fünf regelmäßig gleichzeitig beschäftigten Bediensteten muss es sich 

bei der Ausbildung nach Abs. 1 um eine mindestens 16-stündige Ausbildung nach den vom  

Österreichischen Roten Kreuz ausgearbeiteten Lehrplänen, oder eine andere, zumindest gleichwertige  

Ausbildung, wie die des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes beim Bundesheer, handeln. 

2. In Arbeitsstätten mit weniger als fünf regelmäßig gleichzeitig beschäftigten Bediensteten ist es bis 
1. Jänner 2015 ausreichend, wenn die Erst-Helferin oder der Erst-Helfer nach dem 1. Jänner 1998 eine 
mindestens sechsstündige Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen (im Sinne des § 6 der  
Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 320/1997) absolviert hat.  
Ab 1. Jänner 2015 muss die Erst-Helferin oder der Erst-Helfer eine Erste-Hilfe-Auffrischung  
nach Abs.3 absolvieren. 

(3) Es ist dafür zu sorgen, dass Erst-Helferinnen und Erst-Helfer in Abständen von höchstens vier 
Jahren eine mindestens achtstündige Erste-Hilfe-Auffrischung absolvieren. Diese kann auch geteilt 
werden, sodass in Abständen von höchstens zwei Jahren eine mindestens vierstündige Erste-Hilfe-
Auffrischung erfolgt. Die Erste-Hilfe-Auffrischung kann auch durch die Arbeitsmedizinerin oder den 
Arbeitsmediziner ohne Einrechnung in die Präventionszeit durchgeführt werden. 

(4) Durch organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass während der Dienststunden eine 
im Hinblick auf die Anzahl der anwesenden Bediensteten ausreichende Anzahl an Erst-Helferinnen und 
Erst-Helfern anwesend ist. Erst-Helferin kann auch eine Vertreterin, Erst-Helfer ein Vertreter des 
Dienstgebers sein. 
 

B.6. Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996): 

§ 19 - Allgemeine Sorgfalts-, Informations- und Mitteilungspflichten 

(1) Wer gefährliche Stoffe, gefährliche Gemische oder Gemische, für die nach Art. 31 Abs. 3 der REACH-
V ein Sicherheitsdatenblatt vorgesehen ist, oder gefährliche Erzeugnisse verwendet oder als Abfall 
behandelt, hat insbesondere auf Basis der auf Verpackungen oder in Beipacktexten angegebenen 
Hinweise, der ihm übermittelten Informationen sowie anzuwendender Rechtsvorschriften zu 
entscheiden, welche Maßnahmen hinsichtlich des Gesundheits- und Umweltschutzes zu ergreifen 
sind. Wer in Österreich die Verfügungsgewalt über Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse, die nicht im 
Bundesgebiet gelagert werden, ausübt, um sie in andere EU-Mitgliedstaaten zu verbringen bzw. 
verbringen zu lassen, hat dafür Sorge zu tragen, dass sie entsprechend eingestuft, gekennzeichnet und 
verpackt werden und alle sonstigen chemikalienrechtlichen Anforderungen eingehalten werden. 
 

§ 48 - Besondere Meldepflicht 

Jeder, der Gifte gemäß § 35 herstellt, in Verkehr bringt, erwirbt, verwendet oder als Abfall behandelt, 
hat den Verlust oder die irrtümliche Abgabe solcher Gifte unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde 
oder im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, der Landespolizeidirektion zu melden. Sofern es die Umstände erfordern, hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion, die Bevölkerung über die von den 
Giften ausgehenden Gefahren zu informieren. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_320_2/1997_320_2.pdf
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B.7. Giftverordnung 2000: 
 

§ 2 - Besondere Sorgfalts- und Unterweisungspflicht 

(1) Wer Gifte gemäß § 1 verwendet oder sonst mit Giften umgeht, hat die zum Schutz des Lebens und 
der Gesundheit von Menschen und zum Schutz der Umwelt notwendigen Vorkehrungen zu treffen, 
wobei insbesondere auf Basis anzuwendender Rechtsvorschriften und der in der Kennzeichnung – und 
bei berufsmäßigen Verwendern jedenfalls auch auf Grund der im Sicherheitsdatenblatt – angegebenen 
Informationen die angemessenen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen sind. 

(2) Im Betrieb bzw. beim selbständigen berufsmäßigen Verwender ist sicher zu stellen, dass nicht 
entsprechend fachlich qualifizierte Personen, die Gifte verwenden, im Sinne des § 46 Abs. 2 
ChemG 1996 nachweislich hinsichtlich des Umgangs mit den Giften, der gebotenen Sicherheits- und 
Vorsichtsmaßnahmen sowie der bei einem Notfall zu ergreifenden Sofortmaßnahmen unterwiesen 
werden. Wenn für den Betrieb bzw. bei dem selbständigen berufsmäßigen Verwender, in dessen 
Bereich Gifte verwendet werden, eine arbeitsmedizinische Betreuung eingerichtet ist (zB nach dem 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, oder dem Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, 
BGBl. I Nr. 70/1999), ist im Rahmen dieser Unterweisung jedenfalls darauf hinzuweisen, dass jede 
Erkrankung, bei der zumindest der begründete Verdacht besteht, dass sie durch ein Gift verursacht 
worden ist, dem Arbeitsmediziner zu melden ist. 
 

§ 5 - Kenntnisse der Ersten Hilfe 

(1) Die notwendigen Kenntnisse von Maßnahmen der Ersten Hilfe im Sinne des § 41b Abs. 1 Z 2 ChemG 
1996 sind nachzuweisen durch 

1. ein Diplom über den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Medizin oder 

2. den Nachweis einer Erste-Hilfe-Schulung gemäß Abs. 2 bis 4 oder 

3. eine Bestätigung einer Dienststelle einer Rettungsorganisation, dass die Person als Notfallhelfer für  

die Rettungsorganisation tätig ist und über die notwendigen Kenntnisse der Ersten Hilfe verfügt. 

 
(2) Der Nachweis der notwendigen Maßnahmen der Ersten Hilfe ist jedenfalls mit einer 

Bestätigung über eine mindestens 16-stündige Ersthelferausbildung nach den vom Roten Kreuz 
ausgearbeiteten Lehrplänen gemäß § 40 Abs. 2 Z 1 der Arbeitsstättenverordnung – AStV, BGBl.II Nr. 
368/1998, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 324/2014, oder mit einer anderen, zumindest 
gleichwertigen Ausbildung erbracht. § 40 Abs. 3 AStV gilt sinngemäß. 

 
(3) Der Nachweis der notwendigen Kenntnisse von Maßnahmen der Ersten Hilfe kann durch eine 

Bestätigung über den erfolgreichen Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses, der den in der Anlage 
5 festgelegten Mindesterfordernissen entspricht, erbracht werden, wobei der Besuch des Kurses nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegen darf. 

(4) Betreffend Biozidprodukte und Weinbehandlungsmittel in der Land- und Forstwirtschaft, die 
Gifte sind, können die notwendigen Kenntnisse von Maßnahmen der Ersten Hilfe durch einen gültigen 
Sachkundenachweis gemäß den Ausführungsgesetzen der Bundesländer zu § 13 des 
Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 10/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
163/2015, nachgewiesen werden. 
 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_450_0/1994_450_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_70_1/1999_70_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_368_2/1998_368_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_368_2/1998_368_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2014/324
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/10
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/163
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/163
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Anlage 5 zur Giftverordnung - Mindesterfordernisse für einen Erste-Hilfe-Kurs zum Nachweis der 
notwendigen Erste-Hilfe-Kenntnisse 

1. Der Kurs wird vom Arbeiter-Samariterbund, vom Roten Kreuz oder einer vergleichbaren  

Rettungsorganisation durchgeführt. 

2. Der Vortragende muss Arzt mit absolvierter Notarztausbildung oder ein Mitarbeiter einer  

Organisation laut Z 1, der von der Organisation für die Lehrtätigkeit ausgebildet wurde, sein. 

3. Teilnehmerhöchstzahl: 20 

4. Die durchführende Organisation hat den Lernerfolg der Teilnehmer zu überprüfen und den  

Teilnehmern im Falle der erfolgreichen Teilnahme an dem Kurs eine Bestätigung darüber  

auszustellen. 

5. Der Kurs hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für diese Gegenstände  

aufgewendeten Mindestdauer von acht Unterrichtseinheiten (jeweils 50 Minuten) zu erstrecken: 

Verpflichtung zur Hilfeleistung 

Aufgaben des Ersthelfers 

Rettungskette 

Notruf (Einsatzkräfte) und Vergiftungsinformationszentrale 

Chemikalienunfall, Gefahrgutunfall 

Bergung eines Verunglückten 

Kontrolle der Lebensfunktionen 

Bewusstlosigkeit: Erkennen, Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen (stabile Seitenlage; ist von den 
Teilnehmern im Kurs zu üben) 

Atem-Kreislauf-Stillstand: Erkennen, Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen (Herzdruckmassage und 
Beatmung; ist von den Teilnehmern im Kurs zu üben) 

Schock: Erkennen, Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen (Lagerungen im Rahmen der 
Schockbekämpfung) 

Vergiftungen über die Haut, den Verdauungstrakt und die Atemwege: Erkennen, Gefahren, Erste-Hilfe-
Maßnahmen, Selbstschutz 

Verätzungen der Haut, der Augen und des Verdauungstraktes, Verbrennungen: Erkennen, Gefahren,  

Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Wunden und Wundversorgung 
 

§ 6 - Bestätigung des Rektors, der Leitung oder der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Bestätigung gemäß § 41 Abs. 3 Z 2 lit. a ChemG 1996 ist (für Universitäten oder für 
Universitätsinstitute) vom Rektorat der Universität bzw. vom Rektorat der pädagogischen Hochschule, 
von der Leitung der Privatuniversität bzw. von der Leitung der Fachhochschule oder von einer vom 
Rektorat bzw. von der Leitung ermächtigten Person, Bestätigungen gemäß § 41 Abs. 3 Z 2 lit. b bis e 
ChemG 1996 sind von der zuständigen Aufsichtsbehörde auszustellen. 
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(2) Die Bestätigung gemäß § 41 Abs. 3 Z 2 ChemG 1996 kann 

1. für den einmaligen Bezug eines oder mehrerer Gifte in einer bestimmten Menge für die Höchstdauer  

von drei Monaten oder 

2. für den mehrmaligen Bezug einer unbestimmten Menge von Giften für die Höchstdauer von 

fünf Jahren 

ausgestellt werden, sofern die Notwendigkeit eines derartigen Bezuges ausreichend dargelegt wird.  

Die Bestätigung ist vom Rektor, von der Leitung bzw. von der Aufsichtsbehörde einzuziehen,  

wenn das Institut oder die Anstalt aufgelassen wird oder die Notwendigkeit des Giftbezuges nicht mehr 

gegeben ist. 

(3) In der Bestätigung sind der Leiter des Institutes bzw. der Anstalt, das bzw. die Gifte bezieht, 
oder von diesem beauftragte fachlich qualifizierte Personen namentlich als zum Empfang ermächtigte 
Personen zu bezeichnen. 

(4) Wer eine Bestätigung gemäß § 41 Abs. 3 Z 2 lit. a, b, c und e ChemG 1996 ausstellt, hat 
unverzüglich nach Ausstellung der Bestätigung eine Ausfertigung der für das Institut oder die Anstalt 
örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu übermitteln. Wird eine Bestätigung eingezogen 
(Abs. 2), ist die für das Institut oder die Anstalt örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
unverzüglich davon zu verständigen. 

 

§ 7 - Aufbewahrungspflicht 

Vor dem 14. August 2015 erteilte Giftbezugsbewilligungen sowie Giftbezugsscheine, Bescheinigungen 
und Bestätigungen gemäß § 6 sind sorgfältig gegen Missbrauch und unbefugten Zugriff zu schützen, 
durch sieben Jahre nach Ablauf der Gültigkeit aufzubewahren und auf behördliche Aufforderung 
vorzulegen. 
 

§ 9 - Aufzeichnungspflichten 

(1) Wer Gifte in Verkehr setzt, hat genaue und fortlaufende Aufzeichnungen über Menge, Herkunft 
und Verbleib jedes Giftes zu führen. Aus diesen Aufzeichnungen müssen ersichtlich sein: 

1. der lagernde Bestand jedes Giftes nach seiner Menge, 

2. die Menge jedes hergestellten, erworbenen und abgegebenen Giftes, 

3. bei jeder Abgabe eines Giftes: 

a) die Bezeichnung des Giftes, 

b) die abgegebene Menge des Giftes, 

c) Name und Adresse des Erwerbers, 

d) die Berechtigung des Erwerbers und 

e) das Datum der Abgabe. 

(2) Diese Aufzeichnungen sind am Ende des Kalenderjahres oder des davon abweichenden 
Wirtschaftsjahres mit einer zusammenfassenden Aufstellung abzuschließen, wobei für jedes einzelne 
Gift die jeweilige Summe der hergestellten, erworbenen, und abgegebenen Menge sowie der zu 
diesem Zeitpunkt lagernde Bestand anzugeben sind. Dabei sind ein sich aus der ordnungsgemäßen 
Betriebsführung ergebender allfälliger Schwund und die im eigenen Betrieb für Laboratoriumszwecke 
verwendete Menge jedes Giftes gesondert auszuweisen. 
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(3) Wer Gifte verwendet, hat Aufzeichnungen über die Herkunft und den Verbleib jedes Giftes mit 
folgenden Angaben zu führen: 

1. Bezeichnung des Giftes, 

2. Menge der erworbenen Gifte, 

3. Verweis auf den Beleg über den Erwerb (Lieferschein, Rechnung usw.), 

4. Datum des Erwerbs, 

5. Name des Abgebers, 

6. verwendete Menge und Verwendungszweck, im Falle einer Verarbeitung eines Giftes auch die  

Namen (chemische Bezeichnung, Handelsbezeichnung) der dabei entstandenen Produkte und die 

hiefür jeweils eingesetzte Menge jedes einzelnen Giftes. 

Einmal pro Jahr ist die verbleibende Menge eines jeden Giftes auszuweisen (Jahresbilanz). 

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Aufzeichnungen und Unterlagen sind noch sieben Jahre, gerechnet 
vom letzten Gebarungsfall, aufzubewahren. 

 

§ 11 - Rufnummer der Vergiftungsinformationszentrale 

In Räumen, in denen Gifte gelagert oder regelmäßig verwendet werden, ist an gut sichtbarer Stelle die 
Rufnummer der Vergiftungsinformationszentrale anzubringen. Falls in diesem Raum kein 
Festnetzanschluss vorhanden ist, ist die Rufnummer der Vergiftungsinformationszentrale auch beim 
nächstgelegenen Festnetztelefon anzubringen. 
 

§ 12 - Schutzmaßnahmen bei der Lagerung und Aufbewahrung von Giften 

(1) Gifte dürfen nur in versperrten und für Unbefugte unzugänglichen Lagerräumen, in 
Sicherheitsschränken gemäß Abs. 2 oder auf offenen Lagerplätzen gemäß Abs. 3 in übersichtlicher 
Anordnung gelagert, aufbewahrt oder vorrätig gehalten werden. Gifte dürfen nicht zusammen mit 
Arzneimitteln, Lebensmitteln, Suchtgiften, Futtermitteln oder sonstigen zum Verzehr durch Menschen 
oder Tiere bestimmten Waren gelagert, aufbewahrt oder vorrätig gehalten werden. 

(2) In Räumen, die auch anderen Zwecken als der Lagerung oder Aufbewahrung von Stoffen und 
Zubereitungen dienen, insbesondere in Verkaufsräumen, müssen Gifte jedenfalls in einem 
Sicherheitsschrank gelagert, aufbewahrt oder vorrätig gehalten werden. Der Sicherheitsschrank muss 
fest angebracht und durch eine Versperrvorrichtung vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. 

(3) Die Lagerung, die Aufbewahrung oder das Vorrätighalten von Giften auf offenen Lagerplätzen 
ist nur zulässig, wenn die Gifte durch geeignete zusätzliche bauliche oder technische Maßnahmen, 
sowie durch inner- oder außerbetriebliche Überwachungsmaßnahmen vor unbefugtem Zugriff 
geschützt sind. 

(4) Lagerräume und Bereiche, einschließlich Schränke, in denen Gifte im Sinne des § 35 
ChemG 1996 gelagert, aufbewahrt oder vorrätig gehalten werden, sind mit der gemäß § 1b der 
Kennzeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 101/1997, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 
184/2015, vorgesehenen Kennzeichnung (Gefahrenpiktogramm bzw. Warnzeichen) zu versehen. 
 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_101_2/1997_101_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2015/184
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2015/184
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B.8. Flüssiggas-Verordnung 2002 (FGV): 

 

§ 13 - Verbote und Warnhinweise 

(1) In Räumen, in denen Flüssiggas gelagert wird (mit Ausnahme von Räumen, die die Voraussetzungen 
des § 18 Abs. 2 oder des § 61 erfüllen), in Explosionsschutzzonen, in Abfüllanlagen und an Stellen im 
Freien, in bzw. an denen Versandbehälter befüllt oder zum Zweck der Überprüfung geöffnet werden, 
ist verboten: 

1. das Rauchen sowie jeglicher Umgang mit brennenden oder glühenden Gegenständen, mit Feuer,  

offenem Licht oder funkenziehenden Werkzeugen, 

2. das Verwenden von elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen in nicht explosions- 

geschützter Ausführung, 

3. die Lagerung von brandfördernden, selbstentzündlichen oder explosionsgefährlichen Stoffen oder  

anderen brennbaren Stoffen als Flüssiggas, 

4. das Betreten durch Unbefugte. 

(2) Bei Zugängen zu Räumen, in denen Flüssiggas gelagert wird (mit Ausnahme von Räumen, die 
die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 oder des § 61 erfüllen), bei Zugängen zu Explosionsschutzzonen, 
bei Zugängen zu Abfüllanlagen sowie an Stellen im Freien, in bzw. an denen Versandbehälter befüllt 
oder zum Zweck der Überprüfung geöffnet werden, muss durch eine Kennzeichnung gemäß der 
Kennzeichnungsverordnung - KennV, 
BGBl. II Nr. 101/1997, und zwar durch die Verbotszeichen „Feuer, offenes Licht und Rauchen 
verboten“, „Zutritt für Unbefugte verboten“ und durch das Warnzeichen „Warnung vor 
explosionsfähiger Atmosphäre“, auf die Verbote gemäß Abs. 1 hingewiesen sein. Bei Zugängen zu 
Räumen, in denen Flüssiggas gelagert wird, muss darüber hinaus der Hinweis „Flüssiggas“ angebracht 
sein und auf die zulässige Gesamtlagermenge in kg hingewiesen sein. 

(3) In Räumen, in denen Flüssiggas gelagert wird, und in Explosionsschutzzonen dürfen sich keine 
Gefahrenquellen, wie Rauchfangöffnungen, Kanaleinläufe (ausgenommen gegen das Eindringen von 
Flüssiggas gesicherte Kanaleinläufe in Räumen, die die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 erfüllen), 
Gruben, Kelleröffnungen oder sonstige Verbindungen zu allseits unter dem angrenzenden Niveau 
liegenden Räumen, Öffnungen von Lüftungsanlagen, Heizeinrichtungen oder Klimaanlagen befinden. 
 

§ 41 - Wiederkehrende Prüfungen 

Regelmäßig wiederkehrend zu prüfen sind: 

1. Druckgeräte (ortsfeste Flüssiggasbehälter, Verdampfer und Rohrleitungen samt ihrer sicherheits- 

technischen und funktionalen Ausrüstung sowie Versandbehälter samt ihrer Ausrüstung) und  

Baugruppen, die dem Kesselgesetz und den darauf beruhenden Verordnungen unterliegen,  

nach dem Kesselgesetz und den darauf beruhenden Verordnungen; 

2. Rohrleitungen, die nach den Bestimmungen des Kesselgesetzes und der darauf beruhenden  

Verordnungen nicht wiederkehrend durch eine Kesselprüfstelle geprüft werden, in Abständen  

von höchstens sechs Jahren auf Dichtheit wie folgt: 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_101_2/1997_101_2.pdf
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2.1. Rohrleitungen mit einem Betriebsdruck bis einschließlich 100 mbar bis zu den Absperrventilen  

der Gasverbrauchseinrichtungen über eine Dauer von mindestens zehn Minuten mit einem  

Prüfdruck von 120 mbar, 

2.2. Rohrleitungen mit einem Betriebsdruck von mehr als 100 mbar über eine Dauer von mindestens  

zehn Minuten mit dem 1,5fachen des höchsten betriebsmäßig auftretenden Drucks, mindestens  

jedoch mit einem Prüfdruck von 2 bar über diesem Druck; 

 während der Prüfung auf Dichtheit muss auf etwaigen Druckabfall in den Rohrleitungen geachtet  

werden; 

 Armaturen, Anschlussstellen an Armaturen und alle zugänglichen Rohrverbindungen müssen durch  

schaumbildende Mittel auf Dichtheit geprüft werden; 

3. an Versandbehälter angeschlossene Rohrleitungen anlässlich jeden Behältertausches an den dafür  

vorgesehenen Verbindungen (Flaschenventil, Flaschenanschluss, Anschlussleitung, Anschlussschlauch 

und Druckregleranschluss) unter Betriebsdruck auf Dichtheit durch schaumbildende Mittel;  

das Ableuchten mit offenen Flammen zur Feststellung von Undichtheiten ist unzulässig; 

4. in Abständen von längstens drei Jahren auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktionstüchtigkeit: 

4.1. Gasverbrauchseinrichtungen und Abgasführungen, 

4.2. kathodische Korrosionsschutzeinrichtungen, sofern diese Prüfungen nicht nach den kesselrechtlichen  

Vorschriften gemäß Z 1 erforderlich sind; 

5. Feuerlöscheinrichtungen in Abständen von längstens zwei Jahren auf ordnungsgemäßen Zustand und  

Funktionstüchtigkeit; 

6. in Abständen von längstens einem Jahr auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktionstüchtigkeit: 

6.1. elektrische Anlagen, die Teil einer Flüssiggasanlage sind oder unmittelbar für den ordnungsgemäßen 

Betrieb der Flüssiggasanlage notwendig sind, und elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten  

Bereichen; 

6.2. Erdungsanlagen und Blitzschutzanlagen, 

6.3. Füllschläuche (§ 81 Abs. 3) nach den Bestimmungen des Kesselgesetzes und der darauf beruhenden  

Verordnungen, 

7. Flüssiggaswarneinrichtungen in Abständen von längstens einem halben Jahr auf ordnungsgemäßen 

Zustand und Funktionstüchtigkeit. 

 

§ 43 - Prüfer 

(1) Zur Durchführung der Prüfungen sind, sofern Abs. 2 nicht anders bestimmt, im Rahmen ihrer 
Befugnisse heranzuziehen: 

1. für Druckgeräte (ortsfeste Flüssiggasbehälter, Verdampfer, und Rohrleitungen samt ihrer sicherheits- 

technischen und funktionalen Ausrüstung sowie Versandbehälter samt ihrer Ausrüstung) und  

Baugruppen, die dem Kesselgesetz und den darauf beruhenden Verordnungen unterliegen,  

ausschließlich Kesselprüfstellen und Werksprüfstellen gemäß dem Kesselgesetz, 

2. akkreditierte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfangs ihrer Akkreditierung (§ 11 Abs. 2 des  
Akkreditierungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1992), 

3. staatliche oder staatlich autorisierte Anstalten 

4. Ziviltechniker 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1992_468_0/1992_468_0.pdf
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5. im Bereich von Eisenbahnen Personen, die im Verzeichnis gemäß § 15 des Eisenbahngesetzes 1957  

geführt werden, 

6. Gewerbetreibende, die berechtigt sind, Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Verwendung von  

Flüssiggas zu planen oder herzustellen, 

7. Gewerbetreibende, die berechtigt sind, die Elektroinstallation einschließlich der Blitzschutzanlage in  

Flüssiggasanlagen zu planen oder herzustellen. 

(2) Dichtheitsprüfungen im Sinne des § 41 Z 3 dürfen auch vom Betriebsanlageninhaber vorgenommen 
werden. 
 

§ 61 - Verwendung von Flüssiggas aus Versandbehältern - Arbeitsräume, Sanitär- und Sozialräume 

(1) Unbeschadet des § 18 Abs. 3 dürfen in Arbeitsräumen, sofern Abs. 2 nicht anderes zulässt, zur 
Versorgung einer ortsfesten Gasverbrauchseinrichtung höchstens zwei Versandbehälter (ein 
Betriebsbehälter und ein Vorratsbehälter) bis zu einer Füllmenge von je 15 kg vorhanden sein. 
 

 

B.9. Grenzwerteverordnung 2021 (GKV): 

 

§ 32 - Prüfungen 

(1) Absaug- oder mechanische Lüftungsanlagen zur Abführung von gesundheitsgefährdenden 
Arbeitsstoffen dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn vor ihrer erstmaligen 
Inbetriebnahme ihre Wirksamkeit bezogen auf die zu erwartende Exposition am Arbeitsplatz durch 
eine repräsentative Messung der Absaug- bzw. Lüftungsleistung nachgewiesen wurde. 

(2) Absaug- oder mechanische Lüftungsanlagen oder Absauggeräte zur Abführung von 
gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen sind mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens 
im Abstand von 15 Monaten, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. 

(3) Werden an Anlagen gemäß Abs. 1 Änderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen 
vorgenommen, die sich auf die Absaug- oder Lüftungsleistung auswirken, ist die Prüfung zu ergänzen. 

(4) Prüfungen sind so zu dokumentieren (§ 5 ASchG), dass Umfang und Ergebnisse der Prüfungen 
eindeutig und nachvollziehbar sind. 

(5) Die Prüfungen müssen von geeigneten, fachkundigen und hiezu berechtigten Personen (zB 
befugte Gewerbetreibende, akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen, Ziviltechniker/innen, 
Technische Büros – Ingenieurbüros, qualifizierte Betriebsangehörige) nach den Regeln der Technik 
durchgeführt werden. 

(6) Abs. 1 bis Abs. 5 gilt nicht für Industriestaubsauger, die nur für die Abreinigung verwendet 
werden. 
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B.10. Kennzeichnungsverordnung (KennV): 
Anmerkung: Gilt in Zusammenhang mit der Bundes-Kennzeichnungsverordnung – siehe unten k) 

 

§ 1a - Arbeitsstoffkennzeichnung – Behälter 

(1) Die Kennzeichnung nach § 44 Abs. 2 ASchG von Behältern (einschließlich sichtbar verlegter 
Rohrleitungen), die gefährliche chemische Arbeitsstoffe enthalten, muss eine Bezeichnung des 
Arbeitsstoffs sowie Angaben über die möglichen Gefahren, die mit seiner Einwirkung verbunden sind,  

und über notwendige Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, und weiters aufweisen: 

1. Gefahrenpiktogramme entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung),  

wenn der Arbeitsstoff einer der in § 40 Abs. 1 ASchG genannten Gefahrenklassen zuzuordnen ist.  

Stattdessen kann, sofern in Anhang 1.2 dieser Verordnung ein den gefährlichen Eigenschaften des  

Arbeitsstoffes entsprechendes Warnzeichen vorgesehen ist, das dasselbe Symbol aufweist, wie das  

Gefahrenpiktogramm nach der CLP-Verordnung, bis zum 1. Juni 2024 auch dieses verwendet werden. 

2. Warnzeichen nach Anhang 1.2 dieser Verordnung, wenn der gefährliche Arbeitsstoff keiner  

der in § 40 Abs. 1 ASchG genannten Gefahrenklassen zuzuordnen ist, aber andere gefährliche  

Eigenschaften i.S.d. § 40 Abs.1 ASchG aufweist und in Anhang 1.2 ein den gefährlichen Eigenschaften 

des Arbeitsstoffes entsprechendes Warnzeichen vorgesehen ist. 

(2) Das Warnzeichen „Allgemeine Gefahr“ darf für die Kennzeichnung von Behältern 
(einschließlich sichtbar verlegter Rohrleitungen), die gefährliche Arbeitsstoffe enthalten, nicht 
verwendet werden. 

(3) Die Kennzeichnung nach Abs.1 kann 

1. durch zusätzliche Informationen ergänzt werden; 

2. beim innerbetrieblichen Transport von Behältern durch Gefahrzettel, die für den Transport  

gefährlicher Stoffe oder Gemische in der Europäischen Union gelten, ergänzt oder ersetzt werden. 

(4) Die Kennzeichnung nach Abs. 1 ist wie folgt anzubringen: 

1. in gut sichtbarer Weise, 

2. als Schild, Aufkleber oder aufgemalte Kennzeichnung, 

3. ist dies nicht möglich, dann in Form eines Beipacktextes, 

4. auf oder bei Rohrleitungen sichtbar in unmittelbarer Nähe der gefahrenträchtigsten Stellen  

(zB bei einfach lösbaren Verbindungen sowie Entnahme- und Befüllstellen) und in ausreichender  

Häufigkeit. 

(5) Wenn nach § 44 Abs. 2 ASchG die Kennzeichnung von Behältern (einschließlich sichtbar 
verlegter Rohrleitungen), die gefährliche Arbeitsstoffe enthalten, entfällt, weil die Art der Arbeitsstoffe 
oder die Art des Arbeitsvorganges dem entgegenstehen, müssen die Arbeitgeber/innen dafür sorgen, 
dass die Arbeitnehmer/innen, die diese Arbeitsstoffe verwenden, durch 

1. eine zumindest jährliche nachweisliche Unterweisung auf Grundlage einer Betriebsanweisung  

(§ 14 Abs.5 ASchG) oder 

2. eine andere geeignete, von ihnen im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument festgelegte  

Maßnahme 

 über die möglichen Gefahren, die mit der Einwirkung verbunden sind, und über notwendige  

Sicherheitsmaßnahmen, informiert und unterwiesen werden. 
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(6) Bei Arbeitsstoffen, die nach den für sie geltenden Hersteller- oder Inverkehrbringervorschriften 
ohne eine dem Abs. 1 entsprechende Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden dürfen, kann die 
Kennzeichnung nach Abs. 1 entfallen, wenn die Arbeitgeber/innen dafür sorgen, dass die 
Arbeitnehmer/innen, die diese Arbeitsstoffe verwenden, durch 

1. eine zumindest jährliche nachweisliche Unterweisung auf Grundlage einer Betriebsanweisung ( 

§ 14 Abs.5 ASchG) oder 

2. eine andere geeignete, von ihnen im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument festgelegte  

Maßnahme 

 über die möglichen Gefahren, die mit der Einwirkung verbunden sind, und über notwendige  

Sicherheitsmaßnahmen, informiert und unterwiesen werden. 

 

§ 1b - Arbeitsstoffkennzeichnung – Räume oder Bereiche 

(1) Eine Kennzeichnung von Räumen oder Bereichen (einschließlich Schränken) nach § 44 Abs. 3 ASchG 
muss bei Lagerung erheblichen Mengen gefährlicher Arbeitsstoffe erfolgen, sofern nicht bei Betreten 
des Raumes oder Bereiches die Kennzeichnung der einzelnen Behälter eindeutig erkennbar ist.  

Lagerräume, die zur Lagerung erheblicher Mengen von explosionsgefährlichen oder brandgefährlichen 
Arbeitsstoffen bestimmt sind, müssen jedenfalls gekennzeichnet werden. Dies gilt auch für 
Lagerräume zur Lagerung erheblicher Mengen von gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen der 
Gefahrenklassen 

1. Akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1) 

2. Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (Gefahrenklasse 3.8) 

3. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Gefahrenklasse 3.2) 

4. Schwere Augenschädigung/Augenreizung (Gefahrenklasse 3.3) 

5. Keimzellmutagenität (Gefahrenklasse 3.5) 

6. Karzinogenität (Gefahrenklasse 3.6) 

7. Reproduktionstoxizität (Gefahrenklasse 3.7). 

 

(2) Erhebliche Mengen gefährlicher Arbeitsstoffe im Sinn des Abs. 1 sind grundsätzlich 1.000 kg, 
sofern in den folgenden Ziffern, abgestuft nach den Gefahrenklassen nach der CLP-Verordnung, nicht 
anderes bestimmt wird: 

1. für entzündbare Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6) bei Lagerung in Räumen: 

a. 5 Liter extrem entzündbare Flüssigkeiten (Kategorie 1) 

b. 50 Liter leicht entzündbare oder entzündbare Flüssigkeiten (Kategorie 2 oder 3) 

 

2. für entzündbare Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6) bei Lagerung im Freien: 

a. 50 Liter extrem entzündbare Flüssigkeiten (Kategorie 1) 

b. 500 Liter leicht entzündbare Flüssigkeiten (Kategorie 2) 

c. 2500 Liter entzündbare Flüssigkeiten (Kategorie 3) 
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3. 1 kg für oxidierende Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.13) und oxidierende Feststoffe  

(Gefahrenklasse 2.14), jeweils Kategorie 1 

4. 2,5 Liter Behältervolumen für Arbeitsstoffe, die einer der folgenden Gefahrenklassen zugeordnet  

werden können: 

a. Gase unter Druck (Gefahrenklasse 2.5) 

b. Entzündbare Gase und chemisch instabile Gase (Gefahrenklasse 2.2), Kategorie 1 und 2 

c. Oxidierende Gase (Gefahrenklasse 2.4) 

 

5. 20 kg Nettomasse für entzündbare Aerosole (Gefahrenklasse 2.3) 

 

6. 50 kg für Arbeitsstoffe, die einer der folgenden Gefahrenklassen zugeordnet werden können: 

a. Oxidierende Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.13) und oxidierende Feststoffe (Gefahrenklasse 2.14),  

jeweils Kategorie 2 und 3 

b. Spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition (Gefahrenklasse 3.9), Kategorie 1 

c. Karzinogenität (Gefahrenklasse 3.6) 

d. Reproduktionstoxizität (Gefahrenklasse 3.7) 

e. Keimzellmutagenität (Gefahrenklasse 3.5) 

 

7. 200 kg für Arbeitsstoffe, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln  

(Gefahrenklasse 2.12) 

 

8. Für Arbeitsstoffe, die einer der folgenden Gefahrenklassen zugeordnet werden können,  

gilt jede Menge als erheblich im Sinne des Abs. 2: 

a. explosive Stoffe oder Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff (Gefahrenklasse 2.1) 

b. entzündbare Feststoffe (Gefahrenklasse 2.7) 

c. selbstzersetzliche Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.8) 

d. pyrophore Flüssigkeiten und pyrophore Feststoffe (Gefahrenklasse 2.9 und 2.10) 

e. selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische (Gefahrenklasse 2.11) 

f. organische Peroxide (Gefahrenklasse 2.15) 

g. akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1), Kategorie 1 bis 3 

h. spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (Gefahrenklasse 3.8), Kategorie 1. 

 

(3) Die Kennzeichnung von Räumen oder Bereichen nach § 44 Abs. 3 ASchG muss erfolgen mit: 

1. Gefahrenpiktogrammen entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung),  

wenn der gefährliche Arbeitsstoff einer der in § 40 Abs. 1 ASchG genannten Gefahrenklassen  

zuzuordnen ist.  

Stattdessen kann, sofern in Anhang 1.2 dieser Verordnung ein den gefährlichen Eigenschaften des  

Arbeitsstoffes entsprechendes Warnzeichen vorgesehen ist, bis zum 1. Juni 2024 auch dieses  

verwendet werden. 

2. Warnzeichen nach Anhang 1.2 dieser Verordnung, wenn der gefährliche Arbeitsstoff keiner der in  

§ 40 Abs. 1 ASchG genannten Gefahrenklassen zuzuordnen ist, aber andere gefährliche  

Eigenschaften i.S.d. § 40 Abs. 1 ASchG aufweist und in Anhang 1.2 ein den gefährlichen Eigenschaften  

des Arbeitsstoffes entsprechendes Warnzeichen vorgesehen ist; 
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3. dem Warnzeichen „Allgemeine Gefahr“ nach Anhang 1.2 dieser Verordnung, wenn der gefährliche  

Arbeitsstoff keiner der in § 40 Abs. 1 ASchG genannten Gefahrenklassen zuzuordnen ist, aber andere 

gefährliche Eigenschaften i.S.d. § 40 Abs. 1 ASchG aufweist und in Anhang 1.2 kein den gefährlichen 

Eigenschaften des Arbeitsstoffes entsprechendes Warnzeichen vorgesehen ist.  

Das Warnzeichen „Allgemeine Gefahr“ muss durch einen verbalen Hinweis auf die konkreten  

gefährlichen Eigenschaften des Arbeitsstoffes ergänzt werden. 

 

 

B.11. „Bundesbediensteten-Kennzeichnungsverordnung“ (B-KennV) 
 

§ 1 - Anwendung von Bestimmungen der KennV 

(1) § 1 Abs. 1, 2 und 4 bis 6, die §§ 1a bis 7 sowie die Anhänge 1 bis 3 der Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales über die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung (Kennzeichnungsverordnung – KennV), BGBl. II Nr. 101/1997, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 184/2015, sind im Geltungsbereich des  
B-BSG mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

1. in § 1 Abs. 1 der Begriff „Baustellen“ entfällt, 

2. in allen Zitaten anstelle des Ausdruckes „ASchG“ der Ausdruck „B-BSG“ tritt und 

3. an die Stelle der Begriffe „Arbeitnehmer/innen“ und „Arbeitgeber/innen“ die Begriffe  

„Bedienstete“ und „der Dienstgeber“ im jeweils richtigen grammatikalischen Zusammenhang  

treten. 

(2) Verweise auf die KennV beziehen sich auf die in Abs. 1 angeführte Fassung. 

 

§ 2 - Verbot von Ausnahmen 

(1) Gemäß § 87 Abs. 1 B-BSG wird festgelegt, dass der zuständige Leiter der Zentralstelle von den  

gemäß § 1 anzuwendenden Bestimmungen der KennV und von § 3 keine Ausnahme zulassen darf. 
 

 

B.12. Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) 
Anmerkung: Gilt in Zusammenhang mit der Bundes-PSA-Verordnung – siehe unten m) 

 

§ 10 - Augen- und Gesichtsschutz 

(1) Augen- und Gesichtsschutz ist persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Augen und des 
Gesichts vor Verletzungen und vor anderen Schädigungen. 

(2) Arbeitgeber/innen müssen Arbeitnehmer/innen Augen- oder Gesichtsschutz zur Verfügung stellen, 
wenn für diese eine oder mehrere der nachfolgenden Gefahren (§ 4) bestehen: 

1. Mechanische Gefahren durch Fremdkörper und Festkörper, wie Stäube, Späne, Splitter oder Körner, 

2. Gefahren durch optische Strahlung, Lichtblendung, 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_101_2/1997_101_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2015/184
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3. Gefahren durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, wie chemische Gefahren durch feste,  

flüssige oder gasförmige Substanzen, 

4. thermische Gefahren durch Kontakt mit heißen oder kalten Oberflächen oder Medien  

(Berührungswärme, -kälte), Gasen (Konvektionswärme), Wärmestrahlung, Flammenwirkung,  

Funken oder Spritzer heißer Flüssigkeiten, 

5. Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4, wie Bakterien, Viren oder  

sonstige Mikroorganismen, 

6. elektrische Gefahren wie Lichtbögen, Verblitzen, 

7. Gefahren durch ionisierende Strahlung. 

(3) Arbeitgeber/innen müssen bei der Auswahl eines bestimmten Augen- oder Gesichtsschutzes 
die Beachtung vorhandener Fehlsichtigkeiten und sonstiger Seheinschränkungen der 
Arbeitnehmer/innen sowie erforderlichenfalls das Erkennen von Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnungen und sonstigen Seherfordernissen bei der Arbeit gewährleisten. 
Wenn ein/e Arbeitnehmer/in auf Grund einer Fehlsichtigkeit oder sonstigen Seheinschränkung einen 
Sehbehelf verwendet, muss der Augenschutz so ausgewählt werden, dass der Sehbehelf ohne 
Beeinträchtigung getragen werden kann (zB Überbrille). Bei besonderen Seherfordernissen bei 
überwiegend durchzuführenden Arbeitsvorgängen ist erforderlichenfalls ein optisch korrigierter 
Augenschutz zur Verfügung zu stellen. 

(4) Arbeitgeber/innen haben bei der Benutzung von Augen- oder Gesichtsschutz durch 
Arbeitnehmer/innen dafür zu sorgen, dass für jede/n gefährdete/n Arbeitnehmer/in ein Augen- oder 
Gesichtsschutz zur alleinigen Benutzung zur Verfügung steht. 
 

 

B.13. Bundes – PSA-Verordnung (B-PSA-V) 

 

§ 1 - Anwendung der PSA-V 

Die §§ 1 bis 16 der Verordnung Persönliche Schutzausrüstung – PSA-V, BGBl.II Nr.77/2014, in der 
jeweils geltenden Fassung, sind in den Dienststellen des Bundes, mit Ausnahme von Betrieben des 
Bundes, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

1. an die Stelle des Begriffes „Arbeitnehmer/innen“ der Begriff „Bedienstete“, 

2. an die Stelle des Begriffes „Arbeitgeber/innen“ der Begriff „Dienstgeber“, 

3. an die Stelle des Begriffes „Betriebsangehörige“ der Begriff „Bedienstete“, 

4. an die Stelle der Abkürzung „ASchG“ die Abkürzung „B-BSG“, 

5. an die Stelle des Verweises auf die Bildschirmarbeitsverordnung –B-SV, BGBl. II Nr.124/1998,  
der Verweis auf  
die Verordnung über den Schutz der Bundesbediensteten bei Bildschirmarbeit –B-BS-V,  
BGBl. II Nr. 453/1999, und 

6. an die Stelle des Verweises auf die Verordnung optische Strahlung – VOPST, BGBl. II Nr. 221/2010,  
der Verweis auf die Verordnung optische Strahlung Bund – B-VOPST, BGBl. II Nr. 291/2011, 

im jeweils richtigen grammatikalischen Zusammenhang tritt  

sowie in § 1 Abs. 1 die Wortfolge „auf Baustellen“ und in § 4 Abs. 2 die Wortfolge „Baustellen und“  

entfallen. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2014/77
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_124_2/1998_124_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_453_2/1999_453_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2010/221
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2011/291
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§ 2 - Schlussbestimmungen und Inkrafttreten 

(1) Gemäß § 87 Abs. 1 B-BSG wird festgelegt, dass die zuständige Leiterin oder der zuständige Leiter 
der Zentralstelle von den Bestimmungen dieser Verordnung keine Ausnahme zulassen darf. 
…………………. 

 

 

B.14. Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) 
 

§ 2 

(1) Eine Lagerung im Sinne dieser Verordnung liegt auch vor, wenn brennbare Flüssigkeiten zur Schau 
gestellt, zum Verkauf bereitgehalten, in nicht dem Abs. 2 unterliegenden Fällen kurzzeitig vorrätig 
gehalten oder in Zwischenlagern, wie Lagern von Transportunternehmen, Abfallsammlern, 
Altölsammlern oder Zollagern, länger gelagert werden, als es im Abs. 2 Z 5 festgelegt ist. 

(2) Eine Lagerung oder Abfüllung im Sinne dieser Verordnung liegt nicht vor, wenn brennbare 
Flüssigkeiten 

1. für den Handgebrauch in Laboratorien oder in Offizinen von Apotheken in der hiefür erforderlichen  

Menge bereitgehalten werden, 

2. für den Fortgang der Arbeit in der hiefür erforderlichen Menge bereitgehalten werden, 

3. sich im Arbeitsvorgang befinden, 

4. bei der Herstellung als Fertig- oder Zwischenprodukt kurzzeitig abgestellt werden, 

5. im Zuge ihrer Beförderung für die zur Abwicklung der Beförderung erforderliche Zeit abgestellt  

werden oder 

6. sich in dem Rohrleitungsgesetz unterliegenden Rohrleitungen oder Druckentlastungsbehältern  

befinden. 
 

§ 12 - Erstmalige Prüfung 

(1) Ortsfeste Betriebseinrichtungen von Anlagen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten 
(Lagereinrichtungen), Betriebseinrichtungen zum Füllen oder Entleeren dieser Anlagen, Tankstellen, 
Abfüllanlagen und Auffangwannen sind vor ihrer Inbetriebnahme - unterirdische Lagerbehälter vor 
dem Zuschütten der Behältergrube - auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen; die Prüfung ist 
von dem gemäß § 1 Abs. 3 Verantwortlichen zu veranlassen. 
 

§ 14 - Wiederkehrende Prüfungen 

(1) Anlagen und Einrichtungen gemäß § 12 Abs. 1 sind regelmäßig wiederkehrend (§ 15) auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen; die Prüfungen sind von dem gemäß § 1 Abs. 3 Verantwortlichen 
zu veranlassen. Bei diesen wiederkehrenden Prüfungen sind, sofern im folgenden nicht anderes 
bestimmt ist, bei Anlagen und Einrichtungen mit oberirdischen oder teilweise oberirdischen 
Lagerbehältern die im § 12 Abs. 2 Z 1 bis 6, bei Anlagen und Einrichtungen mit unterirdischen 
Lagerbehältern die im § 12 Abs. 2 Z 2, 4, 5 und 6 und bei Sicherheitsschränken die im § 12 Abs. 3 
angeführten Prüfungen durchzuführen.  
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Den wiederkehrenden Prüfungen unterliegen Lagerbehälter zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der 
Gefahrenklasse III mit einem Nenninhalt von höchstens 1 000 Liter und die dazugehörigen 
Betriebseinrichtungen dann nicht, wenn die Lagerbehälter in einem Raum aufgestellt sind und die 
höchstzulässige Lagermenge in diesem Raum 1000 Liter nicht übersteigt. 

 

(2) Die Dichtheit oberirdischer Lagerbehälter ist, sofern Abs. 3 nicht anderes bestimmt, wie folgt 
zu prüfen: 

1. durch eine äußere Besichtigung des vollen Lagerbehälters oder 

2. durch eine äußere Besichtigung des mindestens halbvollen Lagerbehälters und Einsichtnahme in  

laufend geführte Aufzeichnungen über betriebseigene Dichtheitskontrollen; aus diesen Auf- 

zeichnungen muß erkennbar sein, bei welchem Füllstand die mindestens einmal monatlich und  

jedenfalls unmittelbar nach jeder vollständigen Füllung des Lagerbehälters durchzuführenden  

Kontrollen erfolgt sind. 

(3) Die Prüfung von einwandigen oberirdischen, seitlich beschütteten Lagerbehältern mit 
Flachboden hat eine äußere Besichtigung der von außen überprüfbaren Teile des vollen Lagerbehälters 
und - beginnend spätestens 18 Jahre nach der erstmaligen Prüfung - eine innere Prüfung der von außen 
nicht überprüfbaren Teile des Lagerbehälters einschließlich der Schweißnähte auf Korrosionen zu 
umfassen. Bei dieser inneren Prüfung ist erforderlichenfalls an den von Korrosionen befallenen 
Mantel- und Bodenflächen die Wanddicke festzustellen oder bei innen mit Korrosionsschutz 
beschichteten Lagerbehältern die Tauglichkeit der Beschichtung durch eine Besichtigung zu prüfen. 

(4) Bei teilweise oberirdischen und bei unterirdischen Lagerbehältern ist die Dichtheit nach § 13 
Abs. 1 und 3 oder 5 zu prüfen. 

(5) Die Dichtheit von Rohrleitungen und Armaturen ist nach § 13 Abs. 1 und 4 oder 5 zu prüfen. 
Bei Rohrleitungen und Armaturen, die nicht für besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten 
bestimmt sind, ist auch eine Produktdruckprüfung zulässig; bei dieser Prüfung müssen die 
Rohrleitungen und Armaturen zur Gänze gefüllt sein. Die Dichtheit oberirdischer Rohrleitungen, die 
nicht für besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten bestimmt und zur Gänze überschaubar verlegt 
sind, ist durch eine äußere Besichtigung zu prüfen; während der Besichtigung müssen diese 
Rohrleitungen zumindest dem höchstmöglichen Betriebsdruck ausgesetzt sein. 

(6) Die wiederkehrenden Prüfungen von außer Betrieb gesetzten Anlagen und Einrichtungen sind 
erst vor deren Wiederinbetriebnahme durchzuführen, sofern nicht wegen der Dauer der 
Betriebsunterbrechung eine außerordentliche Prüfung gemäß § 16 Abs. 1 erforderlich ist. 
 

§ 66 - Geringe Lagermengen, Lagerbeschränkungen 

Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, dürfen brennbare Flüssigkeiten in einem Betrieb bzw. 
einer Betriebsanlage im Freien (§§ 84 bis 86) und, soweit § 65 nicht entgegensteht und die durch die 
Eigenschaften der dort gelagerten brennbaren Flüssigkeiten bedingten Schutzmaßnahmen 
eingehalten werden, in Räumen mit Ausnahme von Verkaufsräumen und Vorratsräumen (§ 98) nach 
Maßgabe der §§ 67 bis 71 in ortsveränderlichen Behältern bis zu den jeweils festgelegten 
Höchstmengen gelagert bzw. zusammengelagert werden; in größeren Mengen ist die Lagerung 
brennbarer Flüssigkeiten nur nach Maßgabe der §§ 72 bis 78, in Verkaufsräumen und Vorratsräumen 
nach Maßgabe der §§ 98 bis 105 und in Tankstellen nach Maßgabe der §§ 106 bis 116 zulässig. Die 
brennbaren Flüssigkeiten müssen so gelagert sein, daß ein Versickern in den Boden und ein Ausfließen 
aus dem Raum, in dem sie gelagert sind, verhindert ist. 
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§ 67 – Besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten 

(1) Besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten dürfen bis zu einer Menge von fünf Liter gelagert 
werden, wenn die Behälter aus geeignetem Werkstoff bestehen und der Nenninhalt je Behälter nicht 
mehr als 250 Milliliter beträgt; sind die Behälter mit schwer brennbarem, gegen den Inhalt und gegen 
Korrosionen beständigem Material bruchgeschützt umhüllt, so darf der Nenninhalt je Behälter bis zu 
einem Liter betragen Die Lagermenge erhöht sich auf zehn Liter, wenn die Behälter aus Metall 
bestehen und der Nenninhalt je Behälter nicht mehr als fünf Liter beträgt. Erfolgt die Lagerung in 
Sicherheitsbehältern und beträgt der Nenninhalt je Behälter nicht mehr als fünf Liter, so darf die 
Lagermenge 15 Liter betragen. 

(2) Brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse I dürfen, sofern es sich nicht um besonders 
gefährliche brennbare Flüssigkeiten handelt, bis zu einer Menge von 20 Liter gelagert werden, wenn 
der Nenninhalt je Behälter nicht mehr als 2,5 Liter beträgt; werden die Behälter bruchgeschützt 
gelagert, so darf der Nenninhalt je Behälter bis zu fünf Liter betragen. Die Lagermenge erhöht sich auf 
50 Liter, wenn die Behälter aus Kunststoff oder aus Metall bestehen und der Nenninhalt je Behälter 
nicht mehr als zehn Liter beträgt. Erfolgt die Lagerung in Sicherheitsbehältern oder in bruchfesten 
Behältern und beträgt der Nenninhalt je Behälter nicht mehr als 25 Liter oder bei mit 
Tragevorrichtungen für den Transport durch zwei Personen ausgerüsteten Behältern nicht mehr als 30 
Liter, so darf die Lagermenge 60 Liter betragen. 

(3) Brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse II dürfen, sofern es sich nicht um besonders 
gefährliche brennbare Flüssigkeiten handelt, bis zu einer Menge von 500 Liter gelagert werden, wenn 
der Nenninhalt je Behälter nicht mehr als fünf Liter beträgt; sind die Behälter mit schwer brennbarem, 
gegen den Inhalt und gegen Korrosionen beständigem Material bruchgeschützt umhüllt oder bestehen 
sie aus Kunststoff oder aus Metall, so darf der Nenninhalt je Behälter bis zu 25 Liter, bei mit 
Tragevorrichtungen für den Transport durch zwei Personen ausgerüsteten Behältern bis zu 30 Liter 
betragen; erfolgt die Lagerung in Sicherheitsbehältern oder in bruchfesten Behältern, so darf der 
Nenninhalt je Behälter bis zu 60 Liter betragen. 

(4) Brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse III dürfen, sofern es sich nicht um besonders 
gefährliche brennbare Flüssigkeiten handelt, bis zu einer Menge von 1 000 Liter gelagert werden, wenn 
der Nenninhalt je Behälter nicht mehr als zehn Liter beträgt; sind die Behälter mit schwer brennbarem, 
gegen den Inhalt und gegen Korrosionen beständigem Material bruchgeschützt umhüllt, so darf der 
Nenninhalt je Behälter bis zu 25 Liter, bei mit Tragevorrichtungen für den Transport durch zwei 
Personen ausgerüsteten Behältern bis zu 30 Liter betragen; wenn die Behälter aus Kunststoff 
bestehen, darf der Nenninhalt je Behälter bis zu 60 Liter betragen; erfolgt die Lagerung in Behältern 
aus Metall oder in Behältern aus Kunststoff, die gemäß § 9 Abs. 1 Z 4 lit. b bruchfest sind, so darf der 
Nenninhalt je Behälter bis zu 200 Liter betragen. 

 

§ 68 Brennbare Flüssigkeiten verschiedener Gefahrenklassen 

(1) Brennbare Flüssigkeiten verschiedener Gefahrenklassen dürfen in einem Betrieb bzw. einer 
Betriebsanlage unbeschadet der Bestimmungen des § 8 Abs. 3 zusammengelagert werden, wenn die 
auf Grund der Gefahrenklasse und der verwendeten Behälter gemäß § 67 Abs. 1 bis 4 jeweils je 
Behälter angeführten Nenninhalte nicht überschritten werden und die Lagermengen der brennbaren 
Flüssigkeiten der Gefahrenklasse I insgesamt nicht mehr als zehn Liter, der Gefahrenklasse II insgesamt 
nicht mehr als 150 Liter und der Gefahrenklasse III insgesamt nicht mehr als 300 Liter betragen; 
betragen die Lagermengen der Gefahrenklasse II insgesamt nicht mehr als 125 Liter, so darf der Anteil 
der Gefahrenklasse III bis zu 400 Liter betragen. Eine Zusammenlagerung von besonders gefährlichen 
brennbaren Flüssigkeiten mit brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklassen I bis III ist, soweit § 69 
nicht anderes bestimmt, nur in Sicherheitsschränken zulässig, es sei denn, der Anteil der besonders 
gefährlichen brennbaren Flüssigkeiten beträgt nicht mehr als fünf Liter. 
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(2) Erfolgt die Zusammenlagerung brennbarer Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken, so darf 
unbeschadet der Gefahrenklassen die Gesamtmenge der gelagerten brennbaren Flüssigkeiten in 
jedem Schrank nicht mehr als 100 Liter betragen. Bei Verwendung von Sicherheitsschränken dürfen 
außerhalb von diesen nur brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse II bis zu 150 Liter und der 
Gefahrenklasse III bis zu 300 Liter gelagert werden; betragen die Lagermengen der Gefahrenklasse II 
insgesamt nicht mehr als 125 Liter, so darf der Anteil der Gefahrenklasse III bis zu 400 Liter betragen. 

(3) Außerhalb von Sicherheitsschränken sind brennbare Flüssigkeiten der Gruppen A und B, sofern 
die besonderen Eigenschaften der zu lagernden brennbaren Flüssigkeiten dies aus Gründen der 
Sicherheit erfordern, entsprechend örtlich getrennt, möglichst in gesonderten Räumen, zu lagern und 
die je nach der betreffenden Gruppe geeigneten Einrichtungen der ersten Löschhilfe bei diesen 
Lagerstellen bereitzuhalten. 

 

§ 69 Zusammenlagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenklasse I bis III 

(1) Bei Zusammenlagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenklassen I bis III in öffentlichen 
Apotheken, in Anstaltsapotheken und im Arzneimittelvorrat von Krankenanstalten ohne eigene 
Anstaltsapotheke gemäß § 20 des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr.1/1957, dürfen, soweit Abs. 2 
nicht anderes bestimmt, insgesamt bis zu 100 Liter gelagert werden, wobei der Anteil an Flüssigkeiten 
der Gefahrenklasse I höchstens 60 Liter betragen darf, wenn 

1. die Lagerung ausschließlich für pharmazeutische Zwecke erfolgt, 

2. von dem Anteil der Gefahrenklasse I nicht mehr als 20 Liter auf die Gruppe A und von diesen  

20 Litern nicht mehr als fünf Liter auf besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten entfallen und 

3. die brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse I in Sicherheitsbehältern oder in bruchfesten  

Behältern gelagert werden und der Inhalt jedes Behälters nicht mehr als 20 Liter beträgt. 

(2) Erfolgt die Lagerung in einem Vorratsraum (Arzneikeller) einer öffentlichen Apotheke oder 
einer Anstaltsapotheke oder in einem gleichartigen Raum für den Arzneimittelvorrat einer 
Krankenanstalt ohne eigene Anstaltsapotheke, so dürfen insgesamt bis zu 250 Liter brennbarer 
Flüssigkeiten der Gefahrenklassen I bis III gelagert werden, wenn der Raum ausreichend durchlüftet 
ist, die Wände brandbeständig und die Raumöffnungen brandhemmend ausgebildet sind.  

 

Die elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmittel in diesem Raum müssen jenen 
elektrotechnischen Rechtsvorschriften für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen, die die 
Behörde zur Erreichung des nach den gegebenen örtlichen Verhältnissen, der zu lagernden Menge und 
den besonderen Eigenschaften der zu lagernden brennbaren Flüssigkeiten und den Behälterarten 
erforderlichen Explosionsschutzes im Einzelfall bezeichnet hat. Die Behälter der brennbaren 
Flüssigkeiten haben in einer oder in mehreren Auffangwannen zu stehen, die die in ihnen gelagerten 
Flüssigkeitsmengen aufnehmen können Der Anteil der Flüssigkeiten der Gefahrenklasse darf 
höchstens 60 Liter betragen. Abs. 1 gilt sinngemäß. 

 

§ 70  

Werden mehr als 50 vH der nach Maßgabe des § 67 Abs. 2 bis 4 zulässigen Menge brennbarer 
Flüssigkeiten oder mehr als die nach § 68 zulässige Menge brennbarer Flüssigkeiten in einem Betrieb 
in Obergeschossen von Gebäuden gelagert, so hat die Behörde im Einzelfall die nach den gegebenen 
örtlichen Verhältnissen und den besonderen Eigenschaften der gelagerten brennbaren Flüssigkeiten 
erforderlichen Schutzmaßnahmen vorzuschreiben.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1957_1_0/1957_1_0.pdf
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Die Lagerung von insgesamt höchstens 20 Liter brennbarer Flüssigkeiten, gleichgültig welcher 
Gefahrenklasse, ist in einem Betrieb in Obergeschossen von Gebäuden jedenfalls dann zulässig, wenn 
es sich nicht um besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten handelt und die Lagerung in nach § 67 
Abs. 2 in Betracht kommenden Behältern bis zu den jeweils angeführten Nenninhalten erfolgt. 

 

§ 71 

Brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse III, die ausschließlich Heizzwecken dienen, dürfen bis zu 
300 Liter in jedem Geschoß je Betrieb oder Betriebsanlage in gut durchlüftbaren Räumen in 
Lagerbehältern gelagert werden; die gelagerte Menge bleibt für die Berechnung der gemäß § 68 
zulässigen Lagermengen der Gefahrenklasse III unberücksichtigt. In solchen Räumen dürfen jedoch 
keine anderen brennbaren Flüssigkeiten gelagert werden. 
 

 

B.15. Mutterschutzgesetz 

 

§ 4 - Beschäftigungsverbote 

(1) Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit schweren körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten oder 
in Arbeitsverfahren beschäftigt werden, die nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten 
Arbeitsstoffe oder -geräte für ihren Organismus oder für das werdende Kind schädlich sind. 

(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere anzusehen: 

…………..  

3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im Sinne der  
einschlägigen Vorschriften des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,  
BGBl. Nr. 189/1955, gegeben ist; 

4. Arbeiten, bei denen werdende Mütter Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden 

 Stoffen, gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zustand,  

gesundheitsgefährdenden Strahlen, gesundheitsgefährdenden elektromagnetischen  

Feldern oder schädlichen Einwirkungen von Hitze, Kälte oder Nässe ausgesetzt sind,  

bei denen eine Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann; 

………………… 

11. Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des § 40 Abs. 5 Z 2 bis 4 ASchG,  

soweit bekannt ist, daß diese Stoffe oder die im Falle einer durch sie hervorgerufenen 

Schädigung anzuwendenden therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der  

Werdenden Mutter oder des werdenden Kindes gefährden; 

  

(3) Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie mit Rücksicht 
auf ihre Schwangerschaft besonderen Unfallsgefahren ausgesetzt sind. 

(4) Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß den 
Abs. 1 bis 3 fällt. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_189_0/1955_189_0.pdf
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(5) Werdende Mütter dürfen mit Arbeiten, 

 

1.  bei denen sie sich häufig übermäßig strecken oder beugen oder bei denen sie häufig hocken  

oder sich gebückt halten müssen, sowie 

2.  bei denen der Körper übermäßigen Erschütterungen oder 

3.  bei denen die Dienstnehmerin besonders belästigenden Gerüchen oder  

besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt ist, 

 nicht beschäftigt werden, wenn das Arbeitsinspektorat auf Antrag der Dienstnehmerin  

oder von Amts wegen entscheidet, daß diese Arbeiten für den Organismus der werdenden  

Mutter oder für das werdende Kind schädlich sind und im Fall der Z 3 dies auch von einem  

Gutachten eines Arbeitsinspektions- oder Amtsarztes bestätigt wird. 

 

§ 4a - Beschäftigungsverbote für stillende Mütter 

(1) Stillende Mütter haben bei Wiederantritt des Dienstes dem Dienstgeber Mitteilung zu machen, daß 
sie stillen und auf Verlangen des Dienstgebers eine Bestätigung eines Arztes oder einer 
Mutterberatungsstelle vorzulegen. 

(2) Stillende Mütter dürfen keinesfalls mit Arbeiten oder Arbeitsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 Z 1, 
3, 4, 9, 12 und 13 beschäftigt werden. 

(3) Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß Abs. 
2 fällt. 

(4) Die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber mitzuteilen, wenn sie nicht mehr stillt. 
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Teil C 

 

 

Weitere relevante, aber nicht ausdrücklich zitierte österreichische Regelungen 
 

C.1. Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG): 
 

§ 40 - Gefährliche Arbeitsstoffe 

(1) Gefährliche Arbeitsstoffe sind explosionsgefährliche, brandgefährliche und 
gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sowie biologische Arbeitsstoffe, sofern nicht die Ermittlung und 
Beurteilung gemäß § 41 ergeben hat, daß es sich um einen biologischen Arbeitsstoff der Gruppe 1 
ohne erkennbares Gesundheitsrisiko für die Bediensteten handelt. Soweit im Folgenden 
Gefahrenklassen oder –kategorien genannt sind, sind diese im Sinne der Kriterien nach Anhang I Teil 2 
und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABl. Nr. L 353 vom 31.12.2008 S. 1 zu 
verstehen, auch wenn der Arbeitsstoff nicht aufgrund dieser Verordnung eingestuft ist. 

(2) Explosionsgefährliche Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die zugeordnet werden können: 

1. explosiven Stoffen/Gemischen und Erzeugnissen mit Explosivstoff (Gefahrenklasse 2.1), 

2. selbstzersetzlichen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.8), Typ A und B, 

3. organischen Peroxiden (Gefahrenklasse 2.15), Typ A und B. 

 
(2a) Explosionsgefährliche Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die explosionsgefährliche 

Eigenschaften im Sinne des § 3 des Chemikaliengesetzes 1996 – ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in 
der Fassung BGBl. I Nr. 109/2015, aufweisen. 

 

(3) Brandgefährliche Arbeitsstoffe sind 

1. oxidierende (entzündende) Arbeitsstoffe, die zugeordnet werden können: 

a. oxidierenden Gasen (Gefahrenklasse 2.4), 

b. oxidierenden Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.13), 

c. oxidierenden Feststoffen (Gefahrenklasse 2.14); 

 

2. extrem entzündbare, leicht entzündbare und entzündbare Arbeitsstoffe, die zugeordnet werden  

können: 

a. entzündbaren Gasen (Gefahrenklasse 2.2), 

b. entzündbaren Aerosolen (Gefahrenklasse 2.3), 

c. entzündbaren Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6), 

d. entzündbaren Feststoffen (Gefahrenklasse 2.7), 

e. selbstzersetzlichen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.8) außer Typ A und B, 

f. pyrophoren Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.9), 

g. pyrophoren Feststoffen (Gefahrenklasse 2.10), 

h. selbsterhitzungsfähigen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.11), 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_53_1/1997_53_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/109
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i. Stoffen oder Gemischen, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln  

(Gefahrenklasse 2.12), 

j. organischen Peroxiden (Gefahrenklasse 2.15) außer Typ A und B. 

 

(3a) Brandgefährliche Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die brandfördernde, 
hochentzündliche, leicht entzündliche oder entzündliche Eigenschaften im Sinne des § 3 ChemG 1996 
aufweisen. 

(4) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die einer der folgenden 
Gefahrenklassen zugeordnet werden können: 

1. akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1), 

2. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Gefahrenklasse 3.2), 

3. schwere Augenschädigung/Augenreizung (Gefahrenklasse 3.3), 

4. Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut (Gefahrenklasse 3.4), 

5. Keimzellmutagenität (Gefahrenklasse 3.5), 

6. Karzinogenität (Gefahrenklasse 3.6), 

7. Reproduktionstoxizität (Gefahrenklasse 3.7), 

8. spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (Gefahrenklasse 3.8), 

9. spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition (Gefahrenklasse 3.9), 

10. Aspirationsgefahr (Gefahrenklasse 3.10). 

 

(4a) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die sehr giftige, giftige, 
gesundheitsschädliche (mindergiftige), ätzende, reizende, krebserzeugende, erbgutverändernde, 
fortpflanzungsgefährdende oder sensibilisierende Eigenschaften im Sinne des § 3 ChemG 1996 
aufweisen. 

(4b) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind weiters Arbeitsstoffe, die eine der folgenden 
Eigenschaften aufweisen: 

2. „radioaktiv“, wenn sie zufolge spontaner Kernprozesse ionisierende Strahlung aussenden; 

3. „biologisch inert“, wenn sie als Stäube weder giftig noch fibrogen wirken und keine spezifischen  

Krankheitserscheinungen hervorrufen, jedoch eine Beeinträchtigung von Funktionen der  

Atmungsorgane verursachen können. 

 

(5) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, einschließlich genetisch veränderter 
Mikroorganismen, Zellkulturen und Humanendoparasiten, die Infektionen, Allergien oder toxische 
Wirkungen hervorrufen könnten. Entsprechend dem von ihnen ausgehenden Infektionsrisiko gilt 
folgende Unterteilung in vier Risikogruppen: 

1. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 1 sind Stoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, daß sie beim  

Menschen eine Krankheit verursachen. 

2. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2 sind Stoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen  

können und eine Gefahr für Bedienstete darstellen könnten. Eine Verbreitung des Stoffes in der  

Bevölkerung ist unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich. 

3. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 3 sind Stoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen  

hervorrufen und eine ernste Gefahr für die Bediensteten darstellen können.  

Die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame  

Vorbeugung oder Behandlung möglich. 
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4. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 4 sind Stoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen  

hervorrufen und eine ernste Gefahr für Bedienstete darstellen.  

Die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß, normalerweise ist eine  

wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich. 

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 164/2015) 

 

(7) Als gefährliche Arbeitsstoffe gelten weiters Arbeitsstoffe, die einer der folgenden 
Gefahrenklassen zugeordnet werden können: 

1. Gase unter Druck (Gefahrenklasse 2.5) oder 

2. auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.16). 

 

(8) Bestimmungen über gefährliche Arbeitsstoffe in Verordnungen zu diesem Bundesgesetz oder 
in Rechtsvorschriften, die nach dem 9. Abschnitt dieses Bundesgesetzes weitergelten, gelten mit 
folgenden Maßgaben: 

1. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit brandfördernden Eigenschaften gelten auch für oxidierende  

Arbeitsstoffe im Sinne des Abs. 3 Z 1; 

2. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit entzündlichen Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe, 

die zugeordnet werden können 

a. entzündbaren Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6) Kategorie 3, 

b. entzündbaren Aerosolen (Gefahrenklasse 2.3) Kategorie 1 sowie – wenn sich dies auf Grund  

anerkannter physikalischer Stoffdaten (zB Gefahrstoffdatenbanken oder –literatur) stoffspezifisch  

ergibt – Kategorie 2, 

c. organischen Peroxiden (Gefahrenklass e2.15), Typ E und F; 

3. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit leicht entzündlichen Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe, 

die zugeordnet werden können 

a. entzündbaren Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6) Kategorie 2, 

b. entzündbaren Aerosolen (Gefahrenklasse 2.3) Kategorie 1 sowie – wenn sich dies auf Grund  

anerkannter physikalischer Stoffdaten (zB Gefahrstoffdatenbanken oder –literatur) stoffspezifisch 

ergibt – Kategorie 2, 

c. entzündbaren Feststoffen (Gefahrenklasse 2.7), 

d. selbstzersetzlichen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.8) Typ C, D, E und F, 

e. pyrophoren Flüssigkeiten und pyrophoren Feststoffen (Gefahrenklasse 2.9 und 2.10), 

f. selbsterhitzungsfähigen Stoffen oder Gemischen (Gefahrenklasse 2.11), 

g. Stoffen oder Gemischen, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln  

(Gefahrenklasse 2.12) Kategorie 2 und 3, 

h. organischen Peroxiden (Gefahrenklasse 2.15) Typ C und D; 

 

4. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit hochentzündlichen Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe,  

die zugeordnet werden können 

a. entzündbaren Gasen (Gefahrenklasse 2.2), 

b. entzündbaren Aerosolen (Gefahrenklasse 2.3) Kategorie 1 sowie – wenn sich dies auf Grund  

anerkannter physikalischer Stoffdaten (zB Gefahrstoffdatenbanken oder –literatur) stoffspezifisch  

ergibt – Kategorie 2, 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/164
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c. entzündbaren Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6) Kategorie 1, 

d. Stoffen oder Gemischen, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln  

(Gefahrenklasse 2.12) Kategorie 1; 

 

5. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit giftigen Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe,  

die einer der folgenden Gefahrenklassen zugeordnet werden können 

a. akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1) Kategorie 1 bis 3, 

b. spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger oder wiederholter Exposition  

(Gefahrenklasse 3.8 oder 3.9) jeweils Kategorie 1, 

c. Aspirationsgefahr (Gefahrenklasse 3.10); 

 

6. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit gesundheitsschädlichen Eigenschaften gelten auch für  

Arbeitsstoffe, die einer der folgenden Gefahrenklassen zugeordnet werden können 

a. akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1) Kategorie 4, 

b. spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (Gefahrenklasse 3.8) Kategorien 2 und 3, 

c. spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition (Gefahrenklasse 3.9) Kategorie 2; 

 

7. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit ätzenden Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe,  

die einer der folgenden Gefahrenklassen zugeordnet werden können 

a. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Gefahrenklasse 3.2) Kategorien 1A, 1B und 1C, 

b. schwere Augenschädigung/Augenreizung (Gefahrenklasse3.3) Kategorie 1; 

 

8. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit reizenden Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe, 

die einer der folgenden Gefahrenklassen zugeordnet werden können 

a. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Gefahrenklasse 3.2) Kategorie 2,  

b. schwere Augenschädigung/Augenreizung (Gefahrenklasse3.3) Kategorie 2, 

c. spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (Gefahrenklasse 3.8) Kategorie 3; 

 

 

9. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit sensibilisierenden Eigenschaften gelten auch für  

Arbeitsstoffe, die der Gefahrenklasse 3.4 (Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut)  

zugeordnet werden können; 

10. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit erbgutverändernden Eigenschaften gelten auch für  

Arbeitsstoffe, die der Gefahrenklasse 3.5 (Keimzellmutagenität) zugeordnet werden können; 

11. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit krebserzeugenden Eigenschaften gelten auch für  

Arbeitsstoffe, die der Gefahrenklasse 3.6 (Karzinogenität) zugeordnet werden können; 

12. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit fortpflanzungsgefährdenden Eigenschaften gelten auch für  

Arbeitsstoffe, die der Gefahrenklasse 3.7 (Reproduktionstoxizität) zugeordnet werden können. 
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§ 41 - Ermittlung und Beurteilung von Arbeitsstoffen 

(1) Der Dienstgeber muß sich im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren hinsichtlich 
aller Arbeitsstoffe vergewissern, ob es sich um gefährliche Arbeitsstoffe handelt. 

(2) Der Dienstgeber muss die Eigenschaften der Arbeitsstoffe ermitteln und die Gefahren beurteilen, 
die von den Arbeitsstoffen aufgrund ihrer Eigenschaften oder aufgrund der Art ihrer Verwendung 
ausgehen könnten. Er muss dazu insbesondere die Angaben der Herstellerinnen und Hersteller oder 
Importeurinnen und Importeure, praktische Erfahrungen, Prüfergebnisse und wissenschaftliche 
Erkenntnisse heranziehen. Im Zweifel muss er Auskünfte der Herstellerinnen und Hersteller oder 
Importeurinnen und Importeure einholen. 

 
(Anm.: Abs.3 aufgehoben durch BGBl. I Nr.164/2015) 

 

(4) Werden Arbeitsstoffe vom Dienstgeber erworben, gilt für die Ermittlung gemäß Abs. 2 
Folgendes: 

1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach 

a. der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung), 

b. dem ChemG 1996, 

c. dem Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, BGBl. I Nr. 10/2011, 

d. dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002, oder 

e. dem Biozidproduktegesetz – BiozidprodukteG, BGBl. I Nr. 105/2013, 

 gekennzeichnet oder deklariert ist, kann der Dienstgeber davon ausgehen, dass die Angaben dieser  

Kennzeichnung zutreffend und vollständig sind, sofern er über keine anderen Erkenntnisse verfügt. 

2. Ist ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach Z 1 gekennzeichnet oder deklariert, kann der Dienstgeber, 

der über keine anderen Erkenntnisse verfügt, davon ausgehen, dass der Arbeitsstoff keiner  

Kennzeichnungspflicht nach den in Z 1 genannten Bundesgesetzen unterliegt. 

(5) Der Dienstgeber muß in regelmäßigen Zeitabständen Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung 
von gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen und von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des § 40 
Abs. 1 auf die Bediensteten ermitteln, wobei gegebenenfalls die Gesamtwirkung von mehreren 
gefährlichen Arbeitsstoffen sowie sonstige risikoerhöhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu 
berücksichtigen sind. Diese Ermittlung ist zusätzlich auch bei Änderung der Bedingungen und bei 
Auftreten von Gesundheitsbeschwerden, die arbeitsbedingt sein können, vorzunehmen. 

(6) Der Dienstgeber muß in regelmäßigen Zeitabständen ermitteln, ob explosionsgefährliche oder 
brandgefährliche Arbeitsstoffe in einer für die Sicherheit der Bediensteten gefährlichen Konzentration 
vorliegen, wobei gegebenenfalls die Gesamtwirkung von mehreren gefährlichen Arbeitsstoffen sowie 
sonstige risikoerhöhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen sind. Diese Ermittlung ist 
zusätzlich auch bei Änderung der Bedingungen vorzunehmen. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/164
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/10
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_102_1/2002_102_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/105
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C.2. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

(B-DOK-VO) 

 

§ 1 - Anwendung von Bestimmungen der DOK-VO 

 
(1) Die §§ 1 bis 3 sowie die Anlage der Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über 
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. Nr. 478/1996 in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 53/1997, sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

1. in allen Zitaten anstelle des Ausdruckes „ASchG“ der Ausdruck „B-BSG“ und 

2. an die Stelle der Begriffe „Arbeitnehmer“ und „Arbeitnehmerinnen“ der Begriff „Bedienstete“  

im jeweils richtigen grammatikalischen Zusammenhang tritt. 

(2) Verweise auf die DOK-VO beziehen sich auf die in Abs. 1 angeführte Fassung. 

 

§ 2 - Zuständige Personen 

Aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument muss sich ergeben, welche Personen als 
Vertreter des Dienstgebers (§ 2 Abs. 2 B-BSG) für Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
zuständig sind oder welche Organisationseinheit beim Dienstgeber nähere Auskünfte über Personen 
und Dienste mit besonderen Aufgaben auf diesem Gebiet erteilt. 
 

 

****************************************** 

 

 

C. 3. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO) 

 

§ 1 - Allgemeine Bestimmungen 

(1) Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument im Sinne des § 5 ASchG ist übersichtlich zu 
gestalten. Gleichartige Arbeitsplätze oder Arbeitsvorgänge oder Gefahrenbereiche können 
zusammengefaßt dokumentiert werden. Die für eine Arbeitsstätte erstellten Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente sind möglichst einheitlich zu gestalten. 

(2) Die Dokumentation kann auch in graphischer Form erfolgen, soweit dies zweckmäßig ist, 
insbesondere durch Verwendung von Symbolen, Plänen, Layouts, und Skizzen. 

(3) Die Dokumentation kann auch automationsunterstützt erfolgen. Es muß gewährleistet sein, 
daß alle Berechtigten Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten haben. Ist der 
ausreichende Zugang nicht auf andere Weise gewährleistet, muß ein Ausdruck der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente zur Einsichtnahme aufliegen. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1996_478_0/1996_478_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_53_2/1997_53_2.pdf
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§ 2 - Inhalt 

(1) Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument muß jedenfalls enthalten: 

1. Angaben über die Person, die die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren durchgeführt hat;  

wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren von mehreren Personen durchgeführt wurde, 

weiters Angaben über ihren Aufgabenbereich; Angaben über allfällige für Messungen, Berechnungen  

und Analysen beigezogene fachkundige Personen; 

2. Angaben über den Tag oder den Zeitraum der erstmaligen Ermittlung und Beurteilung der Gefahren; 

3. Angaben über den Bereich (insbesondere Arbeitsplatz, Arbeitsraum, Organisationseinheit,  

Arbeitsstätte), auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument bezieht und über die  

Anzahl der in diesem Bereich zum Zeitpunkt der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren beschäftigten 

Arbeitnehmer/innen; 

4. die festgestellten Gefahren; 

5. die durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung auf technischem und organisatorischem  

Gebiet; 

6. bei jenen vorgesehenen Maßnahmen, die nicht umgehend umgesetzt werden können, zusätzlich  

Angaben über die Zuständigkeit für die Umsetzung und über die Umsetzungsfrist. 

 

(2) Soweit dies für den Bereich, auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument 
bezieht, zutrifft, muß es auch enthalten: 

1. die Festlegung der Arbeitsplätze oder Arbeitsbereiche, für die nach dem 5. Abschnitt des ASchG  

Eignungsuntersuchungen, Folgeuntersuchungen, Untersuchungen bei Lärmeinwirkung oder sonstige  

besondere Untersuchungen vorgesehen sind; 

2. die Festlegung der Tätigkeiten, für die ein Nachweis der Fachkenntnisse im Sinne des § 63 ASchG  

notwendig ist; 

3. Angaben über die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen; 

4. Angaben über Bereiche, die besonders zu kennzeichnen sind, oder für die Zutrittsbeschränkungen  

bestehen; 

5. Vorkehrungen für ernste und unmittelbare Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 3 und 4 ASchG. 

 

(3) Soweit dies für den Bereich, auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument 
bezieht, zutrifft, muß es auch enthalten: 

1. ein Verzeichnis der verwendeten gefährlichen Arbeitsstoffe im Sinne des § 40 ASchG; 

2. ein Verzeichnis der Arbeitsmittel, für die Prüfungen im Sinne des § 37 ASchG notwendig sind,  

samt allfälligen Prüfplänen; gegebenenfalls Wartungspläne für Arbeitsmittel 

3. Brandschutzordnung, Evakuierungspläne, Explosionsschutzdokument. 

 

(4) Die in Abs. 3 angeführten Unterlagen können auch gesondert geführt werden. In diesem Fall 
muß das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument einen Verweis auf diese Unterlagen enthalten. 

 

(5) Werden in dem Bereich, auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument 
bezieht, gefährliche Arbeitsstoffe verwendet, für die Grenzwerte im Sinne des § 45 ASchG gelten, sind 
im Dokument auch die zur Anwendung kommenden MAK-Werte oder TRK-Werte anzuführen. 
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(6) Werden bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, 
harmonisierte europäische Normen (EN oder ÖNORM EN), ÖVE-Vorschriften, 
Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik 
zugrundegelegt, sind diese im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument anzuführen. 

 

§ 2a. 

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente für Arbeitsstätten, in denen nicht mehr als zehn 
Arbeitnehmer/innen regelmäßig beschäftigt werden und in denen keine Gefahren bestehen, für die 
Schutzmaßnahmen festzulegen sind, können entsprechend der Anlage zu dieser Verordnung gestaltet 
werden. 
 

§ 3 - Überprüfung und Anpassung 

(1) Bei einer Überprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren oder der 
Maßnahmen zur Gefahrenverhütung im Sinne des § 4 Abs. 4 und 5 ASchG muß auch eine Anpassung 
des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes erfolgen. 

(2) Aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument muß sich ergeben, wer die 
Überprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren vorgenommen hat, wann 
sie erfolgt ist und auf welchen Bereich sie sich bezieht. 

 

§ 4 - Zuständige Personen 

Aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument muß sich ergeben, welche Personen 
innerbetrieblich für Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zuständig sind, oder welche 
innerbetriebliche Stelle nähere Auskünfte über Personen und Dienste mit besonderen Aufgaben auf 
diesem Gebiet erteilt. 
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Teil D 

 

ÖNORMen: 
 

D.1. ÖNORM Z 1020 
Diese regelt Verbandskästen (sind im einschlägigen Fachhandel normgerecht zu erstehen). 

 

D.2. ÖNORM EN 14175-4 
Teil 4 dieser Europäischen Norm beschreibt eine Auswahl von Vor-Ort-Prüfverfahren für Abzüge, die 

nach Teil 2 der Norm konstruiert sind und die entweder nach Teil 3 der Norm baumustergeprüft oder 

ohne Baumusterprüfung sind; ebenso für Allgebrauchsabzüge, die nach Teil 2 der Norm konstruiert 

sind und unter nutzerspezifischen Bedingungen betrieben werden, zB für den Umgang mit sehr 

giftigen Substanzen oder mit großvolumiger Ausrüstung im Abzugsinneren. Die Prüfverfahren sind 

zur Verwendung am Ort der Installation des Abzugs geeignet. Sie werden zur Inbetriebnahme nach 

der Installation, zur Wartung und zum Zweck der Qualifizierung angewendet. 

Quelle: https://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=185352 

 

D.3. ÖNORM EN 14470-1 
Diese Europäische Norm ist eine Produktspezifikation, die Leistungsanforderungen an 

feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in 

Laboratorien festlegt.  

Diese können freistehend, an einer Wand befestigt oder auf Rädern oder Rollen montiert sein. Sie 

gilt nicht für gemauerte Einfassungen oder begehbare Lagerräume. Sie legt Anforderungen bezüglich 

der Konstruktion des Schrankes und seiner Fähigkeit fest, äußerer Brandeinwirkung standzuhalten.  

Es wird eine Einteilung der Schränke nach dem Grad der Feuerwiderstandsfähigkeit vorgenommen, 

und es wird eine Baumusterprüfung festgelegt. 

Quelle: https://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=179889 (leicht gekürzt) 

 

D.4. ÖNORM EN 15154 
Diese Europäische Norm ist eine Produktnorm, die Funktionsanforderungen an 

Sicherheitskörperduschen festlegt, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind.  

Sie gilt nur für Sicherheitskörperduschen mit Wasseranschluss, die in Laborbereichen installiert sind. 

Quelle: https://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=227671 (leicht gekürzt) 

 

https://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=185352

