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Amtlicher Teil

Bundesministerium des Innern

D. Öffentlicher Dienst

Min

Personenkreis

Familienzuschlag Stufe

Grundgehalt (Endstufe

Familienzuschlag

Ruhegehaltfähige Dien

Ruhegehaltfähige Dien
(§ 5 Abs. 1 S. 1 BeamtVG

Ruhegehalt (65 % von 

Mindestruhegehalt (M

Erhöhungbetrag (E) – (

Mindestversorgung de

(§ 14 Abs. 4 Satz 2, 3 Be

Mindestwitwengeld (6

Erhöhungsbetrag (E) –

Mindestversorgung de

(§ 20 Abs. 1 S. 2 i. V. m. §

Mindesthalbwaisengel

(§ 24 Abs. 1 i. V. m. § 14 

Mindestvollwaisengeld

(§ 24 Abs. 1 i. V. m. § 14 

Ruhegehalt (75 % von R

Mindestunfallruhegeh

(§ 36 Abs. 3 Satz 3 HS 1

Erhöhungsbetrag (E) –
Mindestversorgungsbezüge und Mindesthöchstgrenzen 
ab 1. Januar 2016, 1. März 2016 und 1. Februar 2017

hier: Gesetz zur Änderung des Versorgungsrückla-
gegesetzes und weiterer dienstrechtlicher Vor-
schriften vom 5. Januar 2017 (BGBI. I S. 17)

– RdSchr. d. BMI v. 24.1.2017 – D4-30300/21#1 –
Die Mindestversorgungsbezüge und Mindesthöchstgrenzen, 
welche sich ab 1. Januar 2016, 1. März 2016 und ab 1. Febru-
ar 2017 nach genanntem Gesetz ergeben, werden in den An-
lagen bekannt gegeben.

Oberste Bundesbehörden

Deutsche Bundesbank

Anlage 1

destversorgungsbezüge;  Mindesthöchstgrenzen ab 1. Januar 2016 in Euro

ohne voller halber 

Familienzuschlag Familienzuschlag Familienzuschlag

 1, § 40 Abs. 1 und 4 BBesG 1 1/2

 BesGr A 4) 2.420,56 2.420,56 2.420,56

66,52133,04

stbezüge (RD 1) 2.420,56 2.553,60 2.487,08

stbezüge (RD 2) –  
) 2.396,60 2.528,32 2.462,46

RD 2) 1.557,79 1.643,41 1.600,60

R) – (§ 14 Abs. 4 S. 2 BeamtVG) 1.557,79 1.643,41

30,68

1.600,60

30,68§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) 30,68

s Ruhestandsbeamten

amtVG) 1.588,47 1.674,09 1.631,28

0 % von MR) ./. 986,05    ./. 

 (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) ./. 30,68    ./. 

r Witwe

 14 Abs. 4, Satz 2, 3 BeamtVG) ./. 1.016,73    ./. 

d (12 % von MR)

Abs. 4 Satz 2 BeamtVG) ./. 197,21     ./. 

 (20 % von MR)

Abs. 4 S. 2 BeamtVG) 311,56    328,68    ./. 

D 2) 1.797,45    1.896,24    1.846,85    

alt (MUR)

 BeamtVG) 1.797,45    1.896,24    1.846,85    

 (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) 30,68    30,68    30,68    



Nr. 12 GMBl 2017 Seite 211

Mindestunfallversorgung des Ruhestandsbeamten

   

   

   

(§ 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) 1.828,13    1.926,92    1.877,53    

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR) ./. 1.137,74    ./. 

Erhöhungsbetrag (E) – (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) ./. 30,68    ./. 

Mindestunfallversorgung der Witwe

(§ 39 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) ./. 1.168,42    ./. 

Mindestunfallwaisengeld (30 % von MUR)

(§ 39 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 i. V. m. § 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) 539,24    568,87    ./. 

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MUR)

(§ 39 Abs. 2 BeamtVG) ./. 227,55    ./. 

Mindestvollwaisengeld (20 % von MUR)

(§ 39 Abs. 2 BeamtVG) 359,49    379,25    ./. 

Unterhaltsbeitrag (40 % von MUR + E) (§ 40 BeamtVG) 731,25    770,77    ./. 

Mindesthöchstgrenze – BeamtVG –

(§ 53 Abs. 2 Nr. 1 BeamtVG)

Ruhestandsbeamter (150 % von RD 1) 3.630,84    3.830,40    3.730,62    

Witwe (150 % von RD 1) ./. 3.830,40  ./. 

Ruhestandsbeamter  
(71,75 % von 150 % von RD 2 + 525€)  3.104,34    3.246,10    3.175,22    

(§ 53 Abs. 2 Nr. 3 BeamtVG)

Erläuterungen:

MR =  Mindestruhegehalt

MUR =  Mindestunfallruhegehalt

RD 1 =  Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

RD 2 =      Ruhegehaltfähige Dienstbezüge RD 1 
x 0,9901 (§ 5 Abs. 1 S. 1 BeamtVG)

E =      Erhöhungsbetrag  
(§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG)

Anmerkung:

Zu den Mindestversorgungsbezügen treten ggf. noch 
Unterschieds- und Ausgleichsbeträge nach § 50 Abs. 1, 3 
BeamtVG, zu den Mindesthöchstgrenzen der Ruhe-
stands- beamten und Witwen ggf. noch Unterschiedsbe-
träge nach § 50 Abs. 1 BeamtVG. Von dem sich danach 
ergebenden Gesamtbetrag ist für den Vergleich auszuge-
hen, ob die Mindestversorgung oder die Mindesthöchst-
grenze maßgebend ist.

Auf die zusätzliche Erhöhung der Mindeshöchstgrenze 
nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 BeamtVG wird hingewiesen.

    

Anlage 2

Mindestversorgungsbezüge; Mindesthöchstgrenzen ab 1. März 2016 in Euro

Personenkreis ohne voller halber 

Familienzuschlag Familienzuschlag Familienzuschlag

Familienzuschlag Stufe 1, § 40 Abs. 1 und 4 BBesG 1 1/2

Grundgehalt (Endstufe BesGr A 4) 2.473,81    2.473,81    2.473,81    

Familienzuschlag 135,98    67,99    

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge (RD 1) 2.473,81    2.609,79    2.541,80    

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge (RD 2) –  
(§ 5 Abs. 1 S. 1 BeamtVG) 2.449,32    2.583,95    2.516,64    

Ruhegehalt (65 % von RD 2) 1.592,06    1.679,57    1.635,82    

Mindestruhegehalt (MR) – (§ 14 Abs. 4 S. 2 BeamtVG)

Erhöhungbetrag (E) – (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG)

1.592,06    1.679,57    

30,68    

1.635,82    

30,68    30,68    
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Mindestversorgung des Ruhestandsbeamten

   

   

   

(§ 14 Abs. 4 Satz 2,3 BeamtVG) 1.622,74    1.710,25    1.666,50    

Mindestwitwengeld (60 % von MR)  ./. 1.007,74     ./. 

Erhöhungsbetrag (E) – (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG)  ./. 30,68     ./. 

Mindestversorgung der Witwe

(§ 20 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 14 Abs. 4, Satz 2,3 BeamtVG) ./. 1.038,42     ./. 

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MR)

(§ 24 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 4 Satz 2 BeamtVG) ./. 201,55     ./. 

Mindestvollwaisengeld (20 % von MR)

(§ 24 Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 4 S. 2 BeamtVG) 318,41    335,91     ./. 

Ruhegehalt (75 % von RD 2) 1.836,99    1.937,96    1.887,48    

Mindestunfallruhegehalt (MUR)

(§ 36 Abs. 3 Satz 3 HS 1 BeamtVG) 1.836,99    1.937,96    1.887,48    

Erhöhungsbetrag (E) – (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) 30,68    30,68    30,68    

Mindestunfallversorgung des Ruhestandsbeamten

(§ 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) 1.867,67    1.968,64    1.918,16    

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR) ./. 1.162,78     ./. 

Erhöhungsbetrag (E) – (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) ./. 30,68     ./. 

Mindestunfallversorgung der Witwe

(§ 39 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG)  ./. 1.193,46     ./. 

Mindestunfallwaisengeld (30 % von MUR)

(§ 39 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 i. V. m. § 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) 551,10    581,39     ./. 

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MUR)

(§ 39 Abs. 2 BeamtVG) ./. 232,56     ./. 

Mindestvollwaisengeld (20 % von MUR)

(§ 39 Abs. 2 BeamtVG) 367,40    387,59     ./. 

Unterhaltsbeitrag (40 % von MUR + E) (§ 40 BeamtVG) 747,07    787,46     ./. 

Mindesthöchstgrenze  – BeamtVG – 

(§ 53 Abs. 2 Nr. 1 BeamtVG)

Ruhestandsbeamter (150 % von RD 1) 3.710,72    3.914,69    3.812,70    

Witwe (150 % von RD 1)  ./. 3.914,69     ./. 

Ruhestandsbeamter  
(71,75 % von 150 % von RD 2 + 525€)  3.161,08    3.305,98    3.233,53    

(§ 53 Abs. 2 Nr. 3 BeamtVG)

Erläuterungen: Anmerkung:

MR =  Mindestruhegehalt

MUR =  Mindestunfallruhegehalt

RD 1  =  Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

RD 2 =      Ruhegehaltfähige Dienstbezüge RD 1 
x 0,9901 (§ 5 Abs. 1 S. 1 BeamtVG)

E =      Erhöhungsbetrag  
(§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG)

Zu den Mindestversorgungsbezügen treten ggf. noch 
Unterschieds- und Ausgleichsbeträge nach § 50 Abs. 1, 3 
BeamtVG, zu den Mindesthöchstgrenzen der Ruhestands- 
beamten und Witwen ggf. noch Unterschiedsbeträge nach 
§ 50 Abs. 1 BeamtVG. Von dem sich danach ergebenden 
Gesamtbetrag ist für den Vergleich auszugehen, ob die 
Mindestversorgung oder die Mindesthöchstgrenze maßge-
bend ist.

Auf die zusätzliche Erhöhung der Mindeshöchstgrenze 
nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 BeamtVG wird hingewiesen.
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Anlage 3

Mindestversorgungsbezüge; Mindesthöchstgrenzen ab 1. Februar 2017 in Euro

Personenkreis ohne voller  halber 

Familienzuschlag Familienzuschlag Familienzuschlag

Familienzuschlag Stufe 1, § 40 Abs. 1 und 4 BBesG 1 1/2

Grundgehalt (Endstufe BesGr A 4) 2.531,94    2.531,94    2.531,94    

69,59    Familienzuschlag 139,18    

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge (RD 1) 2.531,94    2.671,12    2.601,53    

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge (RD 2) –  
(§ 5 Abs. 1 S. 1 BeamtVG) 2.506,87    2.644,68    2.575,77    

Ruhegehalt (65 % von RD 2) 1.629,47    1.719,04    1.674,25    

Mindestruhegehalt (MR) – (§ 14 Abs. 4 S. 2 BeamtVG) 1.629,47    1.719,04    

30,68    

1.674,25    

30,68    Erhöhungbetrag (E) – (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) 30,68    

Mindestversorgung des Ruhestandsbeamten

(§ 14 Abs. 4 Satz 2,3 BeamtVG) 1.660,15    1.749,72    1.704,93    

Mindestwitwengeld (60 % von MR)  ./. 1.031,42     ./. 

Erhöhungsbetrag (E) –  (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG)  ./. 30,68     ./. 

Mindestversorgung der Witwe

(§ 20 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 14 Abs. 4, Satz 2,3 BeamtVG) ./. 1.062,10     ./. 

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MR)

(§ 24 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 4 Satz 2 BeamtVG) ./. 206,28     ./. 

Mindestvollwaisengeld (20 % von MR)

(§ 24 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 4 S. 2 BeamtVG) 325,89    343,81     ./. 

Ruhegehalt (75 % von RD 2) 1.880,15    1.983,51    1.931,83    

Mindestunfallruhegehalt (MUR)

(§ 36 Abs. 3 Satz 3 HS 1 BeamtVG) 1.880,15    1.983,51    1.931,83    

Erhöhungsbetrag (E) – (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) 30,68    30,68    30,68    

Mindestunfallversorgung des Ruhestandsbeamten

(§ 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) 1.910,83    2.014,19    1.962,51    

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR) ./. 1.190,11    ./. 

Erhöhungsbetrag (E) –  (§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG) ./. 30,68    ./. 

Mindestunfallversorgung der Witwe

(§ 39 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 i.V.m. § 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) ./. 1.220,79    ./. 

Mindestunfallwaisengeld (30 % von MUR)

(§ 39 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 i.V.m. § 36 Abs. 3 S. 3 BeamtVG) 564,05    595,05    ./. 

Mindesthalbwaisengeld (12 % von MUR)

(§ 39 Abs. 2 BeamtVG) ./. 238,02    ./. 

Mindestvollwaisengeld (20 % von MUR)

(§ 39 Abs. 2 BeamtVG) 376,03    396,70     /. 

Unterhaltsbeitrag (40 % von MUR + E) (§ 40 BeamtVG) 764,33    805,68    ./. 

Mindesthöchstgrenze  – BeamtVG – 

(§ 53 Abs. 2 Nr. 1 BeamtVG)

Ruhestandsbeamter (150 % von RD 1) 3.797,91    4.006,68    3.902,30    

Witwe (150 % von RD 1) ./. 4.006,68    ./. 
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Ruhestandsbeamter  
(71,75 % von 150 % von RD 2 + 525€)  

(§ 53 Abs. 2 Nr. 3 BeamtVG)

   

   

   

3.223,02    3.371,34    3.297,18    

Erläuterungen:

MR =  Mindestruhegehalt

MUR =  Mindestunfallruhegehalt

RD 1 =  Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

RD 2 =      Ruhegehaltfähige Dienstbezüge RD 1 
x 0,9901 (§ 5 Abs. 1 S. 1 BeamtVG)

E =      Erhöhungsbetrag  
(§ 14 Abs. 4 S. 3 BeamtVG)

Anmerkung:

Zu den Mindestversorgungsbezügen treten ggf. noch 
Unterschieds- und Ausgleichsbeträge nach § 50 Abs. 1, 3 
BeamtVG, zu den Mindesthöchstgrenzen der Ruhe-
stands- beamten und Witwen ggf. noch Unterschiedsbe-
träge nach § 50 Abs. 1 BeamtVG. Von dem danach sich 
ergebenden Gesamtbetrag ist für den Vergleich auszuge-
hen, ob die Mindestversorgung oder die Mindesthöchst-
grenze maßgebend ist.

Auf die zusätzliche Erhöhung der Mindeshöchstgrenze 
nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 BeamtVG wird hingewiesen.

GMBl 2017, S. 210

Bundesbeihilfeverordnung (BBhV)
hier:  Vorgriffsregelung

Bezug:  1.   Drittes  Pflegestärkungsgesetz (PSG III) vom 
23.12.2016, BGBl. I S. 3191

 2.     Rundschreiben des BMI vom 31.10.2016,   
D 6 – 30111/48#5 

– RdSchr. d. BMI v. 17.2.2017 – D 6 – 31007/1#3 –
Durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz wurden auch Modi-
fikation des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes vom 21. De-
zember 2015, BGBl. I S. 2424 und weitere Ergänzungen des 
Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) vorgenommen, die 
am 1. Januar 2017 in Kraft getreten sind. Diese Modifikatio-
nen und Ergänzungen finden zum Teil noch keine Entspre-
chung in den durch die 7. Verordnung zur Änderung der 
Bundesbeihilfeverordnung vom 25. Oktober 2016, BGBl. I 
S. 2403, neu strukturierten §§ 37 bis 39 BBhV.

Im Wesentlichen ist auf folgende Änderungen hinzuwei-
sen, die aufgrund der dynamischen Verweisung in den Vor-
schriften der BBhV bereits unmittelbar gelten. 
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Änderung SGB XI BBhV

§ 28a Absatz 1 Nummer 3 (Leistungen bei Pflegegrad 1) § 39b Satz 1 Nummer 2 

„zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen gemäß 
§ 38a, ohne dass § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfüllt sein muss,“

Begründung:

Die Änderung schließt eine nicht gewollte Leistungslücke beim Anspruch auf den Wohn-
gruppenzuschlag für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1. 

Der Anspruch auf den Wohngruppenzuschlag setzt gemäß § 38a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 in der ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung voraus, dass der Pflegebedürftige 
Leistungen nach den §§ 36, 37, 38, 45a oder 45b bezieht. Das bloße Bestehen der Ansprü-
che ohne eine tatsächliche Inanspruchnahme genügt nicht. Pflegebedürftigen mit Pflege-
grad 1 steht von den in § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Leistungen nur der 
Entlastungsbetrag gemäß § 45b Absatz 1 Satz 1 zu. Damit sie den Wohngruppenzuschlag 
auch dann beanspruchen können, wenn sie den Entlastungsbetrag nicht beziehen oder 
diesen ansparen, gilt § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bei Pflegebedürftigen mit Pflege-
grad 1 nicht.

§ 28a Absatz 1 Nummer 7 § 39b Satz 2 i. V. m. § 38h

„zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung gemäß § 44a,“

Begründung:

Die in § 28a enthaltene Liste der Leistungen, die bei Pflegegrad 1 in Anspruch genommen 
werden können, wird im Interesse der Transparenz ergänzt. Grundsätzlich werden die 
Leistungen der Pflegeversicherung für die Pflegegrade 2 bis 5 gewährt. Die Leistungen 
gemäß § 44a werden – ausweislich des Wortlauts, der keine Beschränkung auf die Pflege-
grade 2 bis 5 vornimmt – jedoch auch bei Pflegegrad 1 gewährt. Deshalb werden die 
Leistungen nach § 44a ebenso in § 28a aufgelistet, wie die anderen Leistungen, die bei 
Pflegegrad 1 gewährt werden.

§ 141 Absatz 2 Satz 4, Absatz 3, 3a–3c, 8 § 58 Absatz 7

 „(2)… 4Für den Zuschlag auf den Entlastungsbetrag gilt § 45b Absatz 3 entsprechend.

(3) 1Ist bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 in der vollstationären Pflege der 
einrichtungseinheitliche Eigenanteil nach § 92e oder nach § 84 Absatz 2 Satz 3 im ersten 
Monat nach der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs höher als der jeweilige 
individuelle Eigenanteil im Vormonat, so ist zum Leistungsbetrag nach § 43 von Amts 
wegen ein monatlicher Zuschlag in Höhe der Differenz von der Pflegekasse an die Pflege-
einrichtung zu zahlen. 2In der Vergleichsberechnung nach Satz 1 sind für beide Monate 
jeweils die vollen Pflegesätze und Leistungsbeträge zugrunde zu legen. 3Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend, wenn der Leistungsbetrag nach § 43 Absatz 2 Satz 2 die in § 43 
Absatz 2 Satz 1 genannten Aufwendungen übersteigt und zur Finanzierung von Aufwen-
dungen für Unterkunft und Verpflegung eingesetzt worden ist. 4Verringert sich die Diffe-
renz zwischen Pflegesatz und Leistungsbetrag in der Folgezeit, ist der Zuschlag entspre-
chend zu kürzen. 5Die Pflegekassen teilen die Höhe des monatlichen Zuschlages nach Satz 1 
sowie jede Änderung der Zuschlagshöhe den Pflegebedürftigen schriftlich mit. 6Die Sätze 1 
bis 5 gelten entsprechend für Versicherte der privaten Pflege-Pflichtversicherung. 

(3a) 1Für Pflegebedürftige, die am 31. Dezember 2016 Leistungen der Kurzzeitpflege nach 
§ 42 Absatz 1 und 2 in Anspruch nehmen, gilt der am 31. Dezember 2016 gezahlte Pflege-
satz für die Dauer der Kurzzeitpflege fort. 2Nehmen Pflegebedürftige am 31. Dezember 
2016 Leistungen der Kurzzeitpflege nach § 42 und nach dem Ende der Kurzzeitpflege ohne 
Unterbrechung des Heimaufenthalts auch Sachleistungen der vollstationären Pflege nach 
§ 43 in derselben Einrichtung in Anspruch, so ermittelt sich der von der Pflegekasse an die 
Pflegeeinrichtung nach Absatz 3 Satz 1 von Amts wegen ab dem Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme von vollstationärer Pflege nach § 43 zu zahlende monatliche Zuschlag aus der 
Differenz zwischen dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil nach § 92e oder nach § 84 
Absatz 2 Satz 3 und dem individuellen Eigenanteil, den die Pflegebedürftigen im Monat 
Dezember 2016 in der Einrichtung zu tragen gehabt hätten. 3Absatz 3 Satz 4 bis 6 gilt 
entsprechend. 
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(3b) 1Wechseln Pflegebedürftige im Sinne der Absätze 3 und 3a zwischen dem 1. Januar 
2017 und dem 31. Dezember 2021 die vollstationäre Pflegeeinrichtung, so ermittelt sich der 
von der Pflegekasse an die neue Pflegeeinrichtung nach Absatz 3 Satz 1 von Amts wegen ab 
dem Zeitpunkt des Wechsels zu zahlende monatliche Zuschlag aus der Differenz zwischen 
dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil nach § 92e oder nach § 84 Absatz 2 Satz 3, den 
die Pflegebedürftigen im Monat Januar 2017 in der neuen Einrichtung zu tragen haben 
oder zu tragen gehabt hätten, und dem individuellen Eigenanteil, den die Pflegebedürftigen 
im Monat Dezember 2016 in der neuen Einrichtung zu tragen gehabt hätten. 2Bei einem 
Wechsel in eine neu zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtung, die erstmalig ab 1. Januar 
2017 oder später eine Pflegesatzvereinbarung abgeschlossen hat, behalten Pflegebedürftige 
mit ihrem Wechsel ihren nach Absatz 3 ermittelten monatlichen Zuschlagsbetrag. 3Absatz 3 
Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 

(3c) 1Erhöht sich der einrichtungseinheitliche Eigenanteil nach § 92e oder nach § 84 Absatz 2 
Satz 3 für Pflegebedürftige im Sinne der Absätze 3, 3a und 3b im Zeitraum vom 1. Februar 
2017 bis 31. Dezember 2017, findet Absatz 3 entsprechende Anwendung, sofern sich die 
Erhöhung aus der erstmaligen Vereinbarung der neuen Pflegesätze im Rahmen der 
Überleitung, Einführung und Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ergibt. 
2Dies gilt auch für Pflegebedürftige, die im Dezember 2016 in einer vollstationären 
Pflegeeinrichtung versorgt wurden, und die durch die Erhöhung erstmals einen höheren 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteil zu tragen hätten im Vergleich zum jeweiligen 
individuellen Eigenanteil im Dezember 2016. 3Der Vergleichsberechnung ist neben dem 
Monat Dezember 2016 der Monat im Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis 31. Dezember 
2017 zugrunde zu legen, in dem der einrichtungseinheitliche Eigenanteil erstmalig höher als 
der jeweilige individuelle Eigenanteil im Monat Dezember 2016 ist oder in den Fällen des 
Absatzes 3a gewesen wäre. 

…

(8) 1Pflegebedürftige, die am 31. Dezember 2016 von zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
ohne Vergütungsvereinbarung versorgt werden, haben ab dem 1. Januar 2017 Anspruch auf 
Erstattung der Kosten für die pflegebedingten Aufwendungen gemäß § 91 Absatz 2 in Höhe 
des ihnen für den Monat Dezember 2016 zustehenden Leistungsbetrages, wenn dieser höher 
ist als der ihnen für Januar 2017 zustehende Leistungsbetrag. 2Dies gilt entsprechend für 
Versicherte der privaten Pflege-Pflichtversicherung.“

Begründung:

zu Absatz 2 Satz 4

Satz 4 des § 141 Absatz 2 erweitert den Besitzstandsschutz für Bezieher von Hilfe zur 
Pflege nach dem SGB XII, denen bisher ein Betreuungs- und Entlastungsbetrag in Höhe 
von 208 Euro nach § 45b zustand. 

Die Absenkung des Betreuungs- und Entlastungsbetrages nach § 45b zum 1. Januar 2017 
von 208 Euro auf 125 Euro wird in der Regel durch entsprechend höhere sonstige Leistun-
gen der Pflegeversicherung, die sich durch den doppelten Stufensprung ergeben, kompen-
siert. Insoweit bedarf es grundsätzlich keines Besitzstandsschutzes. Ist dies ausnahmsweise 
nicht der Fall, sieht § 141 Absatz 2 Satz 1 und 2 bereits eine Besitzstandsregelung vor, die 
durch den Zuschlag dafür sorgt, dass die Versicherten keine Absenkung an Leistungen 
erleiden. Dieser Zuschlag stockt den neuen Betreuungs- und Entlastungsbetrag von 125 
Euro auf die Höhe des bisherigen erhöhten Betreuungs- und Entlastungsbetrages von 208 
Euro auf und wird ebenso wie dieser durch die entsprechende Geltung des § 45b Absatz 3 
(bislang § 13 Absatz 3a) anrechnungsfrei gestellt. 

…

zu Absatz 3

Die Änderung dient der ausdrücklichen Klarstellung, dass es sich bei dem Zuschlag nach 
§ 141 Absatz 3 wie bei den Leistungsbeträgen nach § 43 um einen einmalig monatlich 
berechneten Betrag handelt, der grundsätzlich jeden Monat in gleicher Höhe und unabhän-
gig von den tatsächlichen Kalendertagen auszuzahlen ist.

zu Absatz 3a) und b) 

Die im Kabinettentwurf vorgesehenen Änderungen des Bestandsschutzes für die Kurzzeit-
pflege und bei Wechsel der vollstationären Pflegeeinrichtung werden zur besseren Über-
sichtlichkeit angesichts der Ergänzungen neu gegliedert.

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI&p=91&x=2
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Im neuen Absatz 3b ist nunmehr ergänzend vorgesehen, dass bei Umzug Pflegebedürftiger 
in eine neue, vollstationäre Pflegeeinrichtung, die erstmalig auf den bzw. nach dem Überlei-
tungszeitpunkt 1. Januar 2017 eine Pflegesatzvereinbarung abgeschlossen hat, deren 
bestehender Besitzstand gewahrt bleibt und sie ihren monatlichen Zuschlagsbetrag 
mitnehmen.

zu Absatz 3c)

Der Absatz beinhaltet eine Erweiterung des Besitzstandsschutzes in vollstationärer Pflege 
bei unterjährigen Erhöhungen des Pflegesatzes, sofern diese mit der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs in Zusammenhang stehen.

zu Absatz 8

Kein Leistungsberechtigter, der bereits vor Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs Leistungen der Pflegeversicherung bezogen hat, soll nach der Umstellung betragsmä-
ßig niedrigere Leistungen erhalten. Dies gilt auch für Pflegebedürftige, die ambulant oder 
stationär von zugelassenen Pflegeeinrichtungen versorgt werden, die keine Vergütungsver-
einbarung mit den Pflegekassen getroffen haben. …

Dieser Besitzstandsschutz gilt auch für Versicherte der privaten Pflege-Pflichtversicherung.

Im Vorgriff auf eine beabsichtigte Regelung in der Bundes-
beihilfeverordnung bitte ich § 144 Absatz 3 SGB XI rück-
wirkend ab 1. Januar 2017 entsprechend anzuwenden:

(3) 1Soweit Versicherte im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 
zum 31. Dezember 2016 die Anspruchsvoraussetzungen nach 
§ 45b Absatz 1 oder Absatz 1a in der bis zum 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung erfüllt haben und ab dem 1. Januar 
2017 die Anspruchsvoraussetzungen nach § 45b Absatz 1 
Satz 1 in der ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung erfül-
len, können sie Leistungsbeträge nach § 45b, die sie in der 
Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2016 nicht 
zum Bezug von Leistungen nach § 45b Absatz 1 Satz 6 in der 
bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung genutzt ha-
ben, bis zum 31. Dezember 2018 zum Bezug von Leistungen 
nach § 45b Absatz 1 Satz 3 in der ab dem 1. Januar 2017 gel-
tenden Fassung einsetzen. 2Die in Satz 1 genannten Mittel 
können ebenfalls zur nachträglichen Kostenerstattung für 
Leistungen nach § 45b Absatz 1 Satz 6 in der bis zum 31. De-
zember 2016 geltenden Fassung genutzt werden, die von den 
Anspruchsberechtigten in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis 
zum 31. Dezember 2016 bezogen worden sind. 3Die Kosten-
erstattung nach Satz 2 ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2018 zu beantragen. 4Dem Antrag sind entsprechende Belege 
über entstandene Eigenbelastungen im Zusammenhang mit 
der Inanspruchnahme der bezogenen Leistungen beizufü-
gen.“ 

Begründung:

Mit dem Ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG I) sind die Leis-
tungen nach § 45b zum 1. Januar 2015 in verschiedener Hin-
sicht verbessert worden. Zum einen wurde der Kreis der An-
spruchsberechtigten gemäß dem neuen § 45b Absatz 1a auch 
auf Pflegebedürftige ausgedehnt, die nicht erheblich in ihrer 
Alltagskompetenz eingeschränkt sind. Zum anderen wurde 
das Leistungsspektrum um Entlastungsleistungen erweitert 

und insbesondere die Möglichkeit eröffnet, auch niedrig-
schwellige Entlastungsangebote nach Landesrecht anzuer-
kennen, so dass die Mittel nach § 45b auch für Leistungen 
dieser Angebote eingesetzt werden können. Im Nachgang 
zum Inkrafttreten dieser Neuregelungen sind jedoch ver-
schiedene Auslegungsprobleme aufgetreten, die eine Nut-
zung des Anspruchs für die Versicherten, die ab dem 1. Janu-
ar 2015 die Anspruchsvoraussetzungen nach § 45b Absatz 1 
oder Absatz 1a erfüllt haben, erschwert haben. Zugleich 
können niedrigschwellige Entlastungsangebote nach dem 
zum Teil in den Ländern noch geltenden Recht noch keine 
Anerkennung nach dem jeweiligen Landesrecht erhalten. 
Daher sind für die Anspruchsberechtigten niedrigschwellige 
Entlastungsleistungen faktisch noch nicht überall verfügbar. 
Aus diesen Gründen wird mit der vorliegenden Regelung die 
Übertragbarkeit von Ansprüchen nach § 45b in der bis zum 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung einmalig verlängert. 

Oberste Bundesbehörden

Arbeitsgruppe Z I 1 
im Hause

nachrichtlich:

Für das Beihilferecht zuständige 
oberste Landesbehörden

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten 
Salvador-Allende-Straße 7 
60487 Frankfurt/Main

Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 Berlin

Spitzenorganisationen der 
Beamten- und Richtervereinigungen

Verband der Privaten  
Krankenversicherung  
Gustav-Heinemann-Ufer 74c 
50968 Köln
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI&p=45b&x=1
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI&p=45b&x=1
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Bekanntmachung und Aufhebung gen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine 
andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicher-
heit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftig-
ten erreichen. 

Inhalt
von Technischen Regeln

hier:  TRGS 201 „Einstufung und Kennzeichnung bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

– Bek. d. BMAS v. 2.2.2017 – IIIb 3 – 35125 – 5 –
Gemäß § 20 Absatz 4 der Gefahrstoffverordnung macht das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgende Tech-
nische Regel für Gefahrstoffe bekannt:

– Neufassung der TRGS 201 „Einstufung und Kennzeich-
nung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

Die TRGS 201 „Einstufung und Kennzeichnung bei Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen“, Ausgabe Februar 2017 ersetzt die 
TRGS 201 „Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen“, GMBl 2011, S. 855 [Nr. 42/43]  
(v. 24.11.2011).

Ausgabe Februar 2017*)

Technische 
Regeln 

für 
Gefahrstoffe

Einstufung und 
Kennzeichnung 

bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen

TRGS 201

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den 
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene so-
wie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis-
se für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren 
Einstufung und Kennzeichnung, wieder. Sie werden vom 

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt be-
kannt gegeben.

Die TRGS konkretisieren im Rahmen ihres Anwendungsbe-
reichs Anforderungen der Gefahrstoffverordnung. Bei Ein-
haltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber inso-
weit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderun-

*) Hinweis: Die TRGS wurde redaktionell überprüft und angepasst.

 In Nummer 4 gab es u. a. folgende Änderungen und Ergänzungen:

 –     Verweis auf die Gefährdungsbeurteilung als entsprechende Grundlage 
(TRGS 400),

 –      Verzicht auf die Verwendung des Begriffs „Hauptgefahr“, statt dessen 
wird für die vereinfachten Kennzeichnung auszuwählenden Pikto-
gramme und weitere Kennzeichnungselemente auf die Gefährdungs-
beurteilung abgehoben,

 –      Hinweis, dass neben hergestellten Produkten auch beschaffte Stoffe 
und Gemische bei der innerbetrieblichen Verwendung durch den Ar-
beitgeber selbst zu kennzeichnen sind, wenn die Kennzeichnung un-
zureichend ist,

 –      Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen ein Umetikettieren 
von der alten auf die neue Kennzeichnung  notwendig  bzw. nicht not-
wendig ist.

 Die Reihenfolge der Anhänge wurde geändert bzw. mit dem Hauptteil 
synchronisiert und ein neuer Anhang mit Verweisen auf Informations-
quellen zur Einstufung wurde eingefügt. Der Anhang „Vereinfachte Ein-
stufung bei Informationsdefiziten“ wurde vollständig unter Berücksichti-
gung der CLP-Verordnung überarbeitet.

1 Anwendungsbereich

2 Begriffsbestimmungen

3 Allgemeine Hinweise bei Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen

4 Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen

Anhang 1: Informationsquellen zur Einstufung von Stof-
fen und Gemischen

Anhang 2: Vereinfachte Einstufung bei Informationsdefi-
ziten

Anhang 3: Kennzeichnung von Rohrleitungen nach den 
Durchflussstoffen

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS beschreibt die Vorgehensweisen zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen bei 
 Tätigkeiten nach § 2 Absatz 5 Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV), insbesondere nach § 6 Absatz 3 und § 8 Ab-
satz 2 GefStoffV. 

(2) Diese TRGS gilt nicht für Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung.

(3) Diese TRGS soll dem Arbeitgeber Hilfestellung geben, 
wie die Stoffe und Gemische, die nicht von einem Lieferan-
ten nach § 4 GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet wur-
den (z. B. im Unternehmen synthetisierte Produkte oder 
Zwischenprodukte), selbst einzustufen und zu kennzeich-
nen sind.

(4) Diese TRGS enthält für bestimmte Fälle vereinfachte 
Vorgehensweisen und Erleichterungen gegenüber den Be-
stimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bei der in-
nerbetrieblichen Einstufung und Kennzeichnung.

(5) Unbeschadet abfallrechtlicher Vorschriften regelt diese 
TRGS die Anwendung der Kennzeichnungsvorschriften der 
GefStoffV auf Abfälle, soweit es sich um Gefahrstoffe han-
delt und Tätigkeiten mit ihnen ausgeübt werden.

(6) Diese TRGS enthält Kennzeichnungsempfehlungen für 
Stoffe und Gemische, die für Forschungs- und Entwick-
lungszwecke oder für wissenschaftliche Lehrzwecke neu 
hergestellt und noch nicht oder noch nicht hinreichend ge-
prüft wurden.

2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsgang im Sinne dieser TRGS ist ein bestimmter 
auf die Erfüllung einer Arbeitsaufgabe ausgerichteter Ar-
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beitsablauf. Er wird als Teil eines Arbeitsprozesses innerhalb 
eines Arbeitsbereiches an einem bestimmten Arbeitsplatz 
oder an einer Gruppe gleichartiger Arbeitsplätze durchge-
führt. 

(2) Umschließungen im Sinne dieser TRGS umfassen orts-
bewegliche Behälter und ortsfeste Einrichtungen.

(3) Ortsbewegliche Behälter im Sinne dieser TRGS sind Be-
hälter, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Stoffe oder Ge-
mische aufbewahrt und innerbetrieblich transportiert wer-
den oder werden können. Zu den ortsbeweglichen Behältern 
zählen:

1. alle Arten von Verpackungen und Tanks gemäß Gefahr-
gutrecht; dazu gehören auch Großverpackungen und 
Großpackmittel (IBC), Druckgefäße (insbesondere Fla-
schen, Großflaschen, Druckfässer, verschlossene Kryo-
Behälter und Flaschenbündel) und Druckgaspackungen 
sowie

2. andere ortsbewegliche Umschließungen, wie beispiels-
weise Standgefäße in Laboratorien, Apotheken und wis-
senschaftlichen Instituten, Behälter zur Zwischenlage-
rung, aber auch Behältnisse zur Probenahme oder zur 
Vermeidung von Tropfverlusten oder Rückstellmuster-
gefäße.

(4) Ortsfeste Einrichtungen im Sinne dieser TRGS sind:

1. stationäre Behälter, in denen Stoffe oder Gemische aufbe-
wahrt bzw. gelagert werden und

2. Rohrleitungen für den innerbetrieblichen Transport.

(5) Ein Produktionsgang im Sinne dieser TRGS beinhaltet 
das gesamte Herstellungsverfahren einschließlich Be- und 
Verarbeitung. Zum Produktionsgang gehören auch der in-
nerbetriebliche Transport und die zeitlich befristete Aufbe-
wahrung von Zwischenprodukten innerhalb eines nicht ab-
geschlossenen Produktionsverfahrens. Stoffe und Gemische 
in ortsfesten Einrichtungen befinden sich im Produktions-
gang, solange sie Bestandteil des Herstell- oder Verarbei-
tungsprozesses sind, z. B. in Reaktoren, Rührkesseln, Ko-
lonnen, Pumpen, Wärmetauschern, Zwischenbehältern oder 
Rohrleitungen innerhalb einer Anlage. Rohrleitungen die 
von einer zu einer anderen Anlage führen (siehe Num-
mer 4.5.3) sowie die Lagerung in Lagertanks oder Silos au-
ßerhalb der Produktionsanlage zählen nicht zum Produkti-
onsgang (siehe Nummer 4.5.1). 

(6) Im Übrigen sind in dieser TRGS die Begriffe so verwen-
det, wie sie im Begriffsglossar zu den Regelwerken der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverord-
nung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) des Ausschusses für Betriebssicherheit (ABS), 
Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe (ABAS) und Aus-
schuss für Gefahrstoffe (AGS) bestimmt sind.1

3  Allgemeine Hinweise bei Tätigkeiten mit  
Gefahrstoffen

(1) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeit-
geber festzustellen, ob Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausge-
übt werden (siehe hierzu TRGS 400 „Gefährdungsbeurtei-
lung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“).

1 http://www.baua.de/cln_135/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Glos-
sar/Glossar.html 

(2) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen 
erst dann ausüben lassen, wenn alle aus der Gefährdungsbe-
urteilung resultierenden Schutzmaßnahmen getroffen wur-
den. Im Rahmen dieser Verpflichtungen hat der Arbeitgeber 
auch zu gewährleisten, dass gemäß § 8 Absatz 2 GefStoffV

1. alle verwendeten Stoffe und Gemische einschließlich Ab-
fälle identifizierbar sind und

2. alle verwendeten gefährlichen Stoffe und Gemische in-
nerbetrieblich mit einer Kennzeichnung versehen sind, 
die ausreichende Informationen über die Einstufung ent-
hält und aus der die Gefährdungen bei Tätigkeiten und 
die zu beachtenden Schutzmaßnahmen hervorgehen oder 
abgeleitet werden können.

(3) Anders als bei der Kennzeichnung für das Inverkehr-
bringen von gefährlichen Stoffen und Gemischen resultiert 
die Kennzeichnung und deren Umfang im Falle von Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen aus der Gefährdungsbeurteilung. 
Die Kennzeichnung bei Tätigkeiten soll im Wesentlichen für 
den Beschäftigten bei der Verwendung des Gefahrstoffs eine 
Warnwirkung entfalten und Verwechslungen vermeiden hel-
fen.

4  Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen

4.1 Informationsermittlung und Einstufung 

(1) Für die Bewertung bzw. Einstufung beschaffter Stoffe 
und Gemische sind die Informationen nach Titel IV der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung), insbe-
sondere die Angaben in den Sicherheitsdatenblättern des 
Lieferanten zu beachten.

(2) Innerbetrieblich hergestellte Stoffe und Gemische, die 
nicht in Verkehr gebracht werden, hat der Arbeitgeber selbst 
einzustufen und zu kennzeichnen. Dies gilt auch für be-
schaffte Stoffe und Gemische, wenn Anhaltspunkte für eine 
unzureichende Einstufung oder Kennzeichnung vorliegen. 
Eine Übersicht über verfügbare Informationsquellen zu 
Einstufung und Kennzeichnung enthält Anhang 1. Für die 
Einstufung, insbesondere von Gemischen ist ein gegenüber 
der CLP-VO vereinfachtes Verfahren möglich (siehe An-
hang 2).

4.2 Identifizierbarkeit

Die Identifizierbarkeit von Stoffen und Gemischen nach § 8 
Absatz 2 GefStoffV ist dann gegeben, wenn entweder die 
verwendeten Stoffe und Gemische auf den Umschließungen 
bezeichnet oder – wenn dies technisch nicht möglich ist – in 
Verbindung mit der betrieblichen Dokumentation (z. B. Ar-
beitsanweisungen, Betriebsanweisungen, Pläne, Fließbilder) 
eindeutig feststellbar sind.

4.3 Kennzeichnung 

(1) Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind die Kennzeich-
nungsvorschriften der Abschnitte 2 und 3 der GefStoffV an-
zuwenden. 

(2) Vorzugsweise ist dabei eine Kennzeichnung zu wählen, 
die der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) 
entspricht.

(3) Das Umetikettieren von der alten Kennzeichnung nach 
EG-Richtlinien auf die neue Kennzeichnung nach CLP-Ver-
ordnung ist nicht notwendig, wenn sich keine zusätzlichen 
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relevanten Sicherheitsinformationen ergeben haben. Dies 
gilt insbesondere für Originalgebinde, Rückstellmuster, La-
borpräparate oder selten benötigte Chemikalien im Lager. 
Eine neue Kennzeichnung ist notwendig, wenn das Etikett 
nicht mehr lesbar ist oder sich die Einstufung aufgrund neu-
er Erkenntnisse geändert hat.

(4) Eine vollständige Kennzeichnung bei Tätigkeiten enthält 
neben der Identifikation des Stoffes oder Gemisches die auf 
der Einstufung basierenden Kennzeichnungselemente; auf 
Grundlage der CLP-Verordnung sind dies: Gefahrenpikto-
gramme, Signalwort, Gefahren- und Sicherheitshinweise 
(H- und P-Sätze) sowie ggf. ergänzende Informationen 
(Produktidentifikator, EUH-Sätze).

(5) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass eine vollständi-
ge Kennzeichnung bei Tätigkeiten nicht notwendig ist, kann 
eine vereinfachte Kennzeichnung angewendet werden. In 
der Betriebsanweisung und der Unterweisung sind aber auf 
alle an den Arbeitsplätzen auftretenden Gefährdungen und 
die notwendigen Schutzmaßnahmen einzugehen.

(6) Die vereinfachte Kennzeichnung bei Tätigkeiten bein-
haltet mindestens die Bezeichnung des Stoffes bzw. Ge-
mischs sowie ausgewählte Gefahrenpiktogramm(e) unter 
Berücksichtigung der Art der Gefahr (physikalische Gefah-
ren, Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren).

(7) Aus der Auswahl der Gefahrenpiktogramme muss für 
den Beschäftigten ersichtlich werden, welche Gefährdungen 
maßgeblich die Schutzmaßnahmen bestimmen.

Die folgende Rangfolge kann dabei als Orientierung dienen:

1. Physikalische Gefahren: GHS01 > GHS02 und/oder 
GHS03 > GHS04;

2. Gesundheitsgefahren: GHS06 und/oder GHS052 und/
oder GHS083 > GHS07;

3. Umweltgefahren: GHS09 > GHS07. 

(8) Ist bei vereinfachter Kennzeichnung die Aussagekraft 
der Gefahrenpiktogramme zu unspezifisch, um die Gefähr-
dung angemessen zu beschreiben, kann es erforderlich sein, 
den Gefahrenhinweis, ggf. in geeigneter Weise verkürzt, 
oder andere Kurzinformationen (z. B. Bezeichnung der Ge-
fahrenklasse) zu ergänzen.4 

(9) Bei Gemischen ist die zusätzliche Angabe der Gefähr-
dung(en) auslösenden Komponente(n) in Abhängigkeit von 
der Gefährdungsbeurteilung sinnvoll, insbesondere bei sen-
sibilisierenden Inhaltsstoffen.

(10) In Tabelle 1 sind die Kennzeichnungselemente nach 
CLP-Verordnung beim Inverkehrbringen und bei Tätigkei-
ten zusammenfassend gegenübergestellt.

Tabelle 1: Kennzeichnungselemente nach CLP-Verordnung beim Inverkehrbringen und bei Tätigkeiten

Kennzeichnungselemente  
nach CLP-Verordnung

beim Inverkehr- 
bringen

bei Tätigkeiten

vollständig vereinfacht

Name, Anschrift und TelefonNummer des 
Lieferanten ja nein nein

Nennmenge des Stoffes/Gemisches ja a) nein nein

Produktidentifikatoren

bei Stoffen

 – Stoffname ja ja b) ja b)

 – IdentifikationsNummer ja nein nein

bei Gemischen

 – Handelsname oder -bezeichnung ja ja b) ja b)

 – Identität bestimmter Inhaltsstoffe ja empfohlen empfohlen

Gefahrenpiktogramm(e) ja ja ja c)

Signalwort ja ja nein

Gefahrenhinweise ja ja nein d) 

Sicherheitshinweise ja ja nein

Ergänzende Informationen, z. B. zusätzliche 
Hinweise wie EUH-Sätze ja ja nein

a) bei Abgabe an Endverbraucher

b) auch betriebsinterne Bezeichnung möglich

c) ggf. eine angemessene Auswahl gemäß Nummer 4.3 Absatz 6 und 7

d) Nummer 4.3 Absatz 8 ist zu beachten 
1 2 3 

2 Bei einer Einstufung in die Gefahrenklassen/Gefahrenkategorien Acute Tox.1, Acute Tox. 2 oder Acute Tox. 3 und Skin Corr. 1, 1A, 1B oder 1C sind in der 
Regel beide Piktogramme erforderlich (Beispiel: Flusssäure).

3  Bei der Einstufung als Resp. Sens. 1,1A oder 1B; H334 (Sensibilisierung der Atemwege) darf das Piktogramm GHS08 nicht entfallen.

4  Für Tätigkeiten mit Laborchemikalien ist vorrangig die TRGS 526 zu berücksichtigen. Für die vereinfachte Kennzeichnung in Laboratorien kann das Kenn-
zeichnungssystem der DGUV, Arbeitskreis Laboratorien, verwendet werden.
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(11) Ist bei Kleinstgebinden, z. B. Ampullen, Probenahme-
röhrchen, Vials für die Analytik, das Anbringen der Gefah-
renpiktogramme aus Platzgründen nicht möglich, reicht die 
Angabe des Stoffnamens oder einer betriebsinternen Pro-
benbezeichnung aus, wenn die Identifizierbarkeit in Verbin-
dung mit den Vorgaben nach Nummer 4.3 Absatz 5 gewähr-
leistet ist.

(12) Die Kennzeichnung auf einer entleerten Verpackung ist 
solange aufrecht zu erhalten, bis die Verpackung gereinigt 
worden ist.

(13) Etiketten oder Kennzeichnungsschilder sind deutlich 
sichtbar und dauerhaft anzubringen und dürfen nicht über-
schrieben werden. Ungültig gewordenen Etiketten und 
Schilder sind zu entfernen, zu überkleben oder anderweitig 
unkenntlich zu machen. Etiketten sollten gegenüber Wasser 
und Lösemitteln beständig sein. 

(14) Die Größe von Kennzeichnungen auf ortsfesten Ein-
richtungen sollte sich nach der Erkennungsweite richten 
(siehe Technische Regel für Arbeitsstätten, Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung ASR A1.3).

4.4  Kennzeichnung von Stoffen oder Gemischen in 
ortsbeweglichen Behältern

4.4.1 Allgemeine Kennzeichnungsvorgaben

Die Kennzeichnung von ortsbeweglichen Behältern erfolgt 
grundsätzlich nach den Vorgaben gemäß Nummer 4.3.

4.4.2 Stoffe und Gemische in Transportbehältern

Für Transportbehälter wie z. B. Tanks auf Fahrzeugen, die 
Gefahrstoffe enthalten, gelten die allgemeinen Kennzeich-
nungsvorgaben nach Nummer 4.3. Ist eine Kennzeichnung 
nach den gefahrgutrechtlichen Vorschriften über die Beför-
derung dieser gefährlichen Güter vorhanden, so kann diese 
beibehalten werden. Jedoch sind Gesundheitsgefahren, die 
nicht durch Gefahrzettel erfasst sind, unter Berücksichti-
gung von Nummer 4.3 zusätzlich zu kennzeichnen.

4.4.3  Zum Versand bereitgestellte Stoffe und Gemische in 
Verpackungen

(1) Werden Versandstücke zum Transport gelagert oder be-
reitgestellt, die den Kennzeichnungsbestimmungen gemäß 
den Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter un-
terliegen, so genügt auf der äußeren Verpackung die Kenn-
zeichnung nach diesen Vorschriften. Bei Versandstücken, die 
ausschließlich für den Export in ein nicht deutschsprachiges 
Land bestimmt und konfektioniert sind und die nicht den 
Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter unter-
liegen, ist auch ein fremdsprachiges Etikett ausreichend, 
wenn die Identifizierbarkeit gemäß § 8 Absatz 2 GefStoffV 
gegeben ist.5

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für die Bereitstellung zum Ver-
sand und Befüllung von Tanks auf Fahrzeugen, die selbst Be-
standteile von Fahrzeugen sind und für Behälter, die wäh-
rend des Transports mit dem Fahrzeug fest verbunden sind 
(siehe Nummer 4.4.2).6

5  In diesem Fall ist gemäß Nummer 4.3 Absatz 5 in der Betriebsanweisung 
und der Unterweisung auf alle an den Arbeitsplätzen auftretenden Ge-
fährdungen und die notwendigen Schutzmaßnahmen einzugehen

6  Kraftstofftanks von Kraftfahrzeugen jedoch müssen nicht nach dieser 
TRGS gekennzeichnet werden.

4.4.4 Stoffe und Gemische im Arbeitsgang

Befinden sich Stoffe oder Gemische in ortsbeweglichen Be-
hältern im Arbeitsgang, so kann auf eine Kennzeichnung 
verzichtet werden, wenn sie technisch oder aus anderen 
Gründen nicht möglich ist (z. B. bei kurzzeitigem Gebrauch, 
häufig wechselndem Inhalt). In diesem Fall müssen die ent-
haltenen Stoffe oder Gemische, die von ihnen ausgehenden 
Gefährdungen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
anhand betrieblicher Unterlagen eindeutig für die Beschäf-
tigten identifizierbar und bekannt sein (in der Regel durch 
Betriebsanweisung und Unterweisung). 

4.5  Kennzeichnung von Stoffen oder Gemischen in 
ortsfesten Einrichtungen

4.5.1 Stoffe und Gemische in Lagerbehältern

(1) Ortsfeste bzw. stationäre Behälter wie Lagertanks und 
-silos, die keine Stoffe im Produktionsgang oder Arbeits-
gang enthalten, sind nach Nummer 4.3 Absatz 5 zu kenn-
zeichnen. An Stelle der Gefahrenpiktogramme können auch 
die analogen Warnzeichen nach Anhang I der ASR A1.3 ver-
wendet werden7.

(2) Bei Tanklagern kann die Kennzeichnung anstatt am Ein-
zeltank alternativ auf einer Übersichtstafel im Zugangsbe-
reich des Tanklagers angebracht werden, sofern die Einzel-
behälter eindeutig identifizierbar sind. Entnahme- und Pro-
benahmestellen sind zusätzlich zu kennzeichnen.

4.5.2  Stoffe und Gemische unverpackt oder in loser  
Schüttung

(1) Stoffe und Gemische, die unverpackt oder in loser Schüt-
tung gelagert werden, sind an der Lagerstätte nach den Vor-
gaben gemäß Nummer 4.3 zu kennzeichnen.

(2) An Stelle der Gefahrenpiktogramme können auch die 
analogen Warnzeichen nach Anhang I der ASR A1.3 ver-
wendet werden.7

(3) Die zusätzliche Kennzeichnung von unverpackten am-
moniumnitrathaltigen Gemischen am Ort der Lagerung ge-
mäß TRGS 511 „Ammoniumnitrat“ ist zu beachten.

4.5.3 Stoffe und Gemische in Rohrleitungen

(1) Nicht erdverlegte Rohrleitungen, in denen gefährliche 
Stoffe und Gemische von einer Anlage zu einer anderen, 
oder auf einem Werksgelände von einem Betriebsgebäude zu 
einem anderen befördert werden, sind gemäß Nummer 4.3 
Absatz 5 zu kennzeichnen. Für Rohrleitungen für Stoffe 
und Gemische im Produktionsgang gilt Nummer 4.5.4.

(2) Die Kennzeichnung ist bevorzugt an den gefahrenträch-
tigen Stellen anzubringen, insbesondere dort, wo Beschäftig-
te Tätigkeiten durchführen oder wo eine erhöhte Verwechs-
lungsgefahr herrscht. Dies sind beispielsweise Armaturen, 
Schieber, Anschluss- und Abfüllstellen sowie Wanddurch-
brüche. Die Kennzeichnung kann durch Angabe der Fließ-
richtung ergänzt werden.

(3) Auf die Verwendung des Piktogramms GHS04 „Gasfla-
sche“ sollte verzichtet werden. 

(4) Die Kennzeichnung der Durchflussstoffe kann zusätz-
lich farblich differenziert werden, z. B. durch Verwendung 

7 Hinweis: Dies gilt nicht für das Warnzeichen W001 (Allgemeines Warn-
zeichen), das nicht dem Ausrufezeichen (GHS07) entspricht.
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unterschiedlicher Farben der Schilder, Etiketten oder der 
Leitung selbst (siehe Anhang 3). 

(5) Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvor-
schriften bleiben hiervon unberührt.

4.5.4  Stoffe und Gemische, die sich im Produktionsgang 
befinden

(1) Stoffe und Gemische, die sich im Produktionsgang (sie-
he Nummer 2 Absatz 5) befinden, sind nach Maßgabe von 
Nummer 4.3 Absatz 5 zu kennzeichnen. Diese Kennzeich-
nung hat bevorzugt an den gefahrenträchtigen Stellen zu er-
folgen.

(2) Die Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen, die 
sich im Produktionsgang befinden ist nicht erforderlich, 
wenn sie aus technischen oder anderen Gründen nicht in 
sinnvoller Weise möglich ist, wie z. B. bei häufig wechseln-
den Inhalten oder fehlenden Zugangsmöglichkeiten. Auch in 
diesem Fall müssen die enthaltenen Stoffe und Gemische 
eindeutig identifizierbar sein (siehe Nummer 4.2) und die 
von ihnen ausgehenden Gefährdungen und die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen müssen den Beschäftigten durch 
Betriebsanweisungen und Unterweisungen bekannt sein.

4.6 Abfälle

4.6.1 Allgemeines 

(1) Soweit mit Abfällen Tätigkeiten im Sinne der GefStoffV 
verrichtet werden, unterliegen diese Abfälle auch den Vor-
schriften nach § 8 Absatz 2 GefStoffV. Dies gilt unabhängig 
davon, ob es sich um Abfälle zur Verwertung oder zur Besei-
tigung handelt. Beispielsweise sind Sammlung, Aufbewah-
rung, Lagerung und der innerbetriebliche Transport solche 
Tätigkeiten. 

(2) In welcher Weise und in welchem Umfang eine Kenn-
zeichnung erfolgt, ist auch bei Abfällen vom Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung abzuleiten.

4.6.2 Einstufung von Abfällen 

(1) Auch bei Abfällen basiert die Kennzeichnung auf einer 
Einstufung. Diese soll soweit möglich auf bekannte Daten 
oder vorhandene aussagekräftige Informationen zur Zusam-
mensetzung des Abfalls zurückgeführt werden, analytische 
Prüfungen (Ausnahme z. B. Flammpunkt, pH-Wert, be-
stimmte Inhaltsstoffe wie Schwermetalle) sind in der Regel 
nicht erforderlich.

(2) Bei Gefahrstoffen, die beispielsweise wegen Überschrei-
tung der Mindesthaltbarkeit ungebraucht als Abfall entsorgt 
werden, wird die Einstufung in der Regel unverändert über-
nommen. 

(3) Für die Einstufung, insbesondere von Gemischen, ist ein 
gegenüber der CLP-Verordnung vereinfachtes Verfahren 
möglich (siehe Anhang 2). Die Ausgangsstoffe bzw. mögli-
che Inhaltsstoffe sowie deren Anteil im Abfall und deren 
Einstufung sind – soweit möglich – zu ermitteln. Kann die 
Abwesenheit einstufungsrelevanter, gefährlicher Stoffe nicht 
ausgeschlossen bzw. das Unterschreiten von Konzentrati-
onsgrenzwerten nicht sichergestellt werden, ist die jeweils 
schärfere Einstufung (Gefahrenkategorie) heranzuziehen.

(4) Für die Einstufung des Abfalls können folgende Infor-
mationen bezüglich der enthaltenen Inhaltsstoffe verwendet 
werden: 

1. Einstufung der Stoffe und Gemische sowie der Inhalts-
stoffe der Gemische in den Abschnitten 2 und 3 der Si-
cherheitsdatenblätter,

2. Harmonisierte Einstufungen in Anhang VI der CLP-
Verordnung (Stoffliste),

3. Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis der 
ECHA,

4. Kennzeichnung auf den Etiketten von Originalgebinden,

5. TRGS 905 oder TRGS 907,

6. eigene Einstufungen, die im Gefahrstoffverzeichnis nach 
§ 6 Absatz 12 GefStoffV dokumentiert sind,

7. eigene Einstufungen aufgrund von Testergebnissen, be-
trieblichen Erfahrungen und Analogieschlüssen oder

8. abfallrechtliche Deklarationsanalyse.

(5) Liegt eine gefahrgutrechtliche Einstufung des Abfalls 
vor, kann diese bzgl. der physikalischen, akut toxischen und 
umweltgefährlichen Eigenschaften für die gefahrstoffrechtli-
che Einstufung herangezogen werden.

4.6.3 Kennzeichnung von Abfällen

(1) Gemäß Nummer 4.6.1 eingestufte Abfälle bzw. die Ge-
fäße/Behälter zur Erfassung, Sammlung und Aufbewahrung 
dieser Abfälle sind nach Nummer 4.3 zu kennzeichnen. Ab-
fallsammelbehälter sind vor der ersten Befüllung zu kenn-
zeichnen.

(2) Bei Gefahrstoffen, die beispielsweise wegen Überschrei-
tung der Mindesthaltbarkeit ungebraucht als Abfall entsorgt 
werden, ist die Kennzeichnung des Gefahrstoffs beizubehal-
ten. Der Produktidentifikator kann durch den Zusatz „Ab-
fall“ ergänzt werden.

(3) Werden gemäß Nr. 4.6.1 eingestufte Abfälle innerbe-
trieblich in Mulden gesammelt oder gelagert, so ist bei der 
Kennzeichnung wie in Nummer 4.5.2 zu verfahren.

(4) Eine vorhandene Kennzeichnung auf einer (entleerten) 
Verpackung, die als Abfall entsorgt werden soll, gilt weiter, 
solange die Verpackung nicht gereinigt worden ist.

(5) Es wird empfohlen, bei Abfällen mit Ätzwirkungen auf 
die Haut oder korrosiven Wirkungen auf Metall mittels ge-
eigneter Kennzeichnung zusätzlich anzugeben, ob der Ab-
fall sauer oder alkalisch reagiert.

(6) Asbesthaltige Abfälle sind nach Anhang XVII Anlage 7 
der Verordnung (EG) Nr. 1906/2007 (REACH-Verordnung) 
zu kennzeichnen.

(7) Dekontaminierte PCB-haltige Geräte im Sinne der 
Richtlinie 96/59/EG müssen nach dem Anhang dieser Richt-
linie gekennzeichnet werden.

(8) Abfälle von Mineralfasererzeugnissen sind nach Num-
mer 4 der TRGS 521 „Abbruch, Sanierungs- und Instand-
haltungsarbeiten mit alter Mineralwolle“ zu kennzeichnen.

(9) Wenn vorgesehen ist, dass Abfälle das Betriebsgelände 
verlassen und daher in Behältern gesammelt werden, die be-
reits den transportrechtlichen Vorschriften genügen, so 
reicht die transportrechtliche Kennzeichnung aus. Durch 
Gefahrzettel nicht erfasste Gesundheitsgefahren (z. B. bei 
spezifischer Zielorgantoxizität bei wiederholter Exposition, 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut oder schwerer Augen-
schädigung/Augenreizung)) sind jedoch zusätzlich zu kenn-
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zeichnen. Dabei können Vereinfachungen gemäß Num-
mer 4.3 Absatz 5 vorgenommen werden

4.7  Produkte für die produkt- oder verfahrensorien-
tierte Forschung und Entwicklung oder für wis-
senschaftliche Zwecke

4.7.1 Identifizierbarkeit

(1) Auch bei Tätigkeiten mit Stoffen und Gemischen zu 
Forschungs- und Entwicklungszwecken oder für wissen-
schaftliche Lehrzwecke muss sichergestellt sein, dass die ein-
gesetzten Stoffe oder Gemische eindeutig identifizierbar 
sind. 

(2) Die Identifizierung muss einen Rückschluss auf die Zu-
sammensetzung ermöglichen, z. B. durch Eintragungen in 
ein Laborbuch. Die Vorgaben für die Aufzeichnungen und 
Archivierung der Daten zur Identifizierung sind festzulegen.

(3) Verpackungen der Stoffe oder Gemische sind mit den 
zur Identifikation notwendigen Angaben (z. B. interne Co-
dierung, Chargennummer, Laborjournal-Nummer, interne 
Kurzbezeichnungen) zu versehen.

4.7.2 Kennzeichnung

(1) Sind die gefährlichen Eigenschaften eines Stoffes oder 
Gemisches zu Forschungs- und Entwicklungszwecken oder 
für wissenschaftliche Lehrzwecke bekannt, sind die Behälter 
der Stoffe und Gemische mit Kennzeichnungen dieser Ge-
fahren nach den Vorgaben gemäß Nummer 4.3 zu versehen. 
Für Kleinstgebinde gelten die Erleichterungen gemäß Num-
mer 4.3 Absatz 11.

(2) Liegen für diese Stoffe oder Gemische keine Prüfdaten 
oder entsprechende aussagekräftige Informationen zur akut 
toxischen, reizenden, hautsensibilisierenden oder keimzell-
mutagenen Wirkung oder zur spezifischen Zielorgan-Toxi-
zität bei wiederholter Exposition vor, so wird empfohlen, 
folgenden Kennzeichnung zusätzlich aufzubringen:

1. für Stoffe: „Achtung – noch nicht vollständig geprüfter 
Stoff“

2. für Gemische: „Achtung – dieses Gemisch enthält einen 
noch nicht vollständig geprüften Stoff.“

Eine präventive Überkennzeichnung sollte vermieden wer-
den. 

Anhang 1 zu TRGS 201

Informationsquellen zur Einstufung von Stoffen und Gemischen

Datenbank / Informationsquelle Bemerkung

eChemPortal bei der OECD: Das eChemPortal ermöglicht die Suche nach Reports und 

http://www.echemportal.org Datensätzen von Chemikalien über die Stoffbezeichnung, 
CAS-Nr. und dergleichen. Es enthält Links zu Gefahren- 
und Risikoanalysen und nationalen sowie regionale Einstu-
fungen. Ferner sind Informationen zu Exposition und Ver-
wendung der Stoffe abrufbar.

Nur in englischer Sprache verfügbar.

Informationen über Chemikalien:

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Datenbank über REACH-registrierte Stoffe bei der ECHA:

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ 
registered-substances

Wichtige und umfassende Informationsquelle über Chemi-
kalien, die in Europa hergestellt oder dorthin eingeführt 
werden. Erfasst werden die gefährlichen Eigenschaften, Ein-
stufung und Kennzeichnung sowie Informationen zu ihrer 
sicheren Verwendung. 

Seit dem 20.1.2016 stehen die Informationen über etwa 
120 000 Chemikalien in komplexer Form zur Verfügung. Sie 
sind in drei Ebenen unterteilt: einer Infokarte, einem Kurz-
profil und detaillierten Quelldaten.

Für viele Stoffe sind auch statistische Auswertungen der un-
terschiedlichen Einstufungen aus dem C&L-Verzeichnis 
verfügbar.

Nur in englischer Sprache verfügbar.

Die hier enthaltenen Daten stammen aus den Registrie-
rungsdossiers, die der ECHA übermittelt wurden.

Neben der Einstufung sind in dieser Datenbank auch noch 
weitere Informationen zu den Stoffen enthalten, wie bei-
spielsweise physikalische Daten oder Studienzusammenfas-
sungen.

Nur in englischer Sprache verfügbar.
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Datenbank / Informationsquelle Bemerkung

Datenbank des C+L-Verzeichnisses bei der ECHA:

http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/ 
cl-inventory-database

Diese Datenbank enthält Informationen zur Einstufung und 
Kennzeichnung (C&L) von angemeldeten und registrierten 
Stoffen, die bei der Stoffregistrierung nach der REACH-
Verordnung oder bei der Notifizierung nach der CLP-Ver-
ordnung an die ECHA übermittelt wurden, einschließlich 
der harmonisierten Einstufungen (Tabelle 3.1 im Anhang VI 
der CLP-Verordnung). 

Die ECHA pflegt das Verzeichnis, es erfolgt jedoch keine 
Prüfung der Validität dieser Angaben.

Nur in englischer Sprache verfügbar.

Datenbank Gefahrgut der BAM:

http://www.dgg.bam.de/de/index.htm

Die Datenbank GEFAHRGUT ist Teil eines Gefahrstoff-/ 
Gefahrgut-Informationssystems der Bundesrepublik Deutsch-
land und liefert aufbereitete und komprimierte Informationen 
aus den einschlägigen Gefahrgutvorschriften, welche für einen 
sicheren Transport gefährlicher Güter benötigt werden.

Gefahrstoffdatenbank der Länder (GDL):

https://www.gefahrstoff-info.de/

Die gemeinsame Gefahrstoffdatenbank der für die staatliche 
Überwachung des Gefahrstoffrechts im Bereich Arbeits-
schutz zuständigen Stellen aller Bundesländer GDL enthält 
Informationen über Gefahren und Schutzmaßnahmen so-
wie rechtliche Regelungen/Grenzwerte von Einzelstoffen 
und Stoffgruppen. Wichtige Aspekte aus relevanten natio-
nalen und EU-Rechtsvorschriften sind stoff- bzw. stoff-
gruppenbezogen in die Datenbank integriert.

GSBL – Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Länder:

http://www.gsbl.de/

In dem Datenpool des BMU und der Umweltministerien 
der Länder stehen aktuelle, umfassende Informationen über 
umweltrelevante Eigenschaften von chemischen Stoffen und 
Gemischen für alle Bereiche des Umweltschutzes und der 
Gefahrenabwehr zur Verfügung.

Der Zugang zum kompletten Datenbestand des GSBL ist 
Behördenvertretern vorbehalten.

GESTIS-Stoffdatenbank des Institutes für Arbeitsschutz 
(IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV):

http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates& 
fn=default.htm&vid=gestisdeu:sdbdeu

Die GESTIS-Stoffdatenbank enthält Informationen zu 
mehr als 8700 Stoffen zu Identifikation, physikalischen, 
 toxikologischen und ökotoxikologischen Eigenschaften, 
Arbeitsmedizin, Erste Hilfe und sicherer Umgang sowie re-
levante Vorschriften.

Informationen zu Einstufung und Kennzeichnung werden 
zum Teil aus SDB von Herstellern oder Händlern übernom-
men.  

GisChem Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) und 
der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM):

http://www.gischem.de/suche/index.htm

In der Datenbank sind Datenblätter und Betriebsanwei-
sungsentwürfe enthalten. Für die Suche nach Gefahrstoffen 
kann über Name, CAS-Nr., Gewerbezweig oder Verfahren 
erfolgen. Außerdem ist die Auswahl auch über eine Gesamt-
liste möglich. 

IGS – Informationssystem für gefährliche Stoffe:

http://igsvtu.lanuv.nrw.de

IGS wird vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen bereitgestellt. In IGS-Pu-
blic, dem öffentlich zugänglichen Teil des Stoffdaten-Infor-
mationssystems liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der 
stoffbezogenen Abbildung von Rechtsquellen.

http://www.gefahrstoff-info.de/
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Anhang 2 zu TRGS 201

Vereinfachte Einstufung bei Informationsdefiziten

1 Allgemeine Hinweise

(1) Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist zu ermitteln, wel-
che Gefährdungen von den Stoffen und Gemischen ausge-
hen können. Dazu müssen die gefährlichen Eigenschaften 
bestimmt werden. Die Zuordnung von gefährlichen Eigen-
schaften zu Gefahrenklassen wird Einstufung genannt. Für 
diese Einstufung gilt grundsätzlich die CLP-Verordnung. 

(2) Ist das Gemisch nicht auf seine Gefahreneigenschaften 
geprüft, liegen jedoch ausreichend Daten über ähnliche ge-
prüfte Gemische und einzelne gefährliche Bestandteile vor, 
um die Gefahren des Gemisches hinreichend zu beschreiben, 
dann sind diese Daten gemäß der Übertragungsvorschriften 
nach Anhang I Teil 1 für jede einzelne Gefahrenklasse nach 
Anhang I Teil 3 und 4 der CLP-Verordnung zu verwenden.

(3) Die Ausgangsstoffe bzw. mögliche Inhaltsstoffe sowie 
deren Anteil im Stoff/Gemisch und deren Einstufung sind – 
soweit möglich – zu ermitteln. In der Regel liegen zumindest 
teilweise Informationen vor, z. B. aus Sicherheitsdatenblät-
tern, dem Formulierungs- oder Produktionsprozess, eigenen 
Analysen oder im Rahmen der Qualitäts- oder Prozesskon-
trolle, die für eine Einstufung verwendet werden können. 

(4) Je nach Herkunft bzw. Entstehung und Art des Stoffs 
oder Gemischs kann sich die Einstufung als schwierig erwei-
sen, weil Informationsdefizite bestehen können (beispiels-
weise bei Stoffen oder Gemischen, die nicht wiederholt bzw. 
über lange Zeiträume verwendet werden, bei bestimmten 
Abfällen wie z. B. Lösemittelgemischen und Schlacken, oder 
bei Stoffen und Gemischen zur wissenschaftlichen sowie 
produkt- oder verfahrensorientierten Forschung und Ent-
wicklung). In diesen Fällen kann ein gegenüber der CLP-
Verordnung vereinfachtes Verfahren zur Einstufung und 
Kennzeichnung angewendet werden, für das die nachfolgen-
den Ausführungen eine Hilfestellung bieten. 

(5) Falls einstufungsrelevante, gefährliche Stoffe vorhanden 
sein können und das Unterschreiten einstufungsrelevanter 
Konzentrationsgrenzen dieser Stoffe nicht sichergestellt 
werden kann, ist die jeweils schärfere Einstufung (Gefahren-
kategorie) heranzuziehen. Stoffspezifische Konzentrations-
grenzen sind in Anhang VI der CLP-Verordnung und dem 
Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis der ECHA 
veröffentlicht.

(6) Eine zulässige Vereinfachung besteht darin, bestimmte 
Wirkungen nach den nachfolgenden Regeln zu unterstellen 
und so Informationsdefizite wie z. B. ungenaue Informatio-
nen über die enthaltenen chemischen Verbindungen und de-
ren Konzentration im Gemisch, die für eine Berechnung der 
Einstufung notwendig sind, zu kompensieren. 

(7) Das vereinfachte Einstufungsverfahren wird für den 
Hauptanwendungsfall „Gemische“ dargestellt. Es kann ent-
sprechend für Stoffe angewandt werden, die Verunreinigun-
gen oder Stabilisatoren enthalten oder aus mehreren Kom-
ponenten bestehen. 

(8) Hinsichtlich der Vorgaben zur vereinfachten Kenn-
zeichnung wird auf Nummer 4.3 verwiesen.

2 Besondere Hinweise

2.1 Physikalische Gefahren

Wenn bekannt ist, dass die Stoffe in einem Gemisch nicht in 
gefährlicher Weise miteinander reagieren und keine Ände-
rung sicherheitstechnisch wichtiger Eigenschaften stattfin-
det (z. B. Verringerung der thermischen Stabilität), wird das 
Gemisch wie der „gefährlichste“ enthaltene Stoff eingestuft. 
Dabei ist auch die katalytische Wirkung von Stoffen in ge-
ringen Konzentrationen, die ggf. gefährliche Reaktionen 
auslösen können, zu berücksichtigen. Hinweise für eine ent-
sprechende Rangfolge der Eigenschaften gibt das Gefahrgut-
recht (siehe insbesondere ADR 2.1.3.5.3 bis 2.1.3.10). 

2.2 Gesundheitsgefahren

(1) Bei der Ermittlung der Einstufung können bekannte Ei-
genschaften gemäß den Vorgaben der CLP-Verordnung ver-
wendet werden.

(2) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Be-
rechnung der Einstufung eines Gemisches vor, z. B. weil die 
gefährlichen Inhaltsstoffe nicht genau differenziert und ihre 
Konzentration im Gemisch nicht bestimmt werden kann, 
sind bei der vereinfachten Einstufung bestimmte Wirkungen 
nach den aufgeführten Regeln zu unterstellen.

2.2.1 Akut toxische Gemische

(1) Gemische sind als akut toxisch einzustufen und zu kenn-
zeichnen, wenn sich darin akut toxische Stoffe in einer Kon-
zentration befinden, dass von einer solchen Wirkung auszu-
gehen ist. Es ist dabei nach dem Aufnahmeweg zu unter-
scheiden. 

(2) Die Einstufung von Gemischen, die Inhaltsstoffe enthal-
ten, die als akut toxisch eingestuft sind, sollte vorzugsweise 
gemäß den Kriterien in Anhang 1, Teil 3 Abschnitt 3.1.3 der 
CLP-Verordnung erfolgen. Auf die Beschreibung der Ein-
stufungskriterien für Gemische nach der CLP-Verordnung 
wird verzichtet, da diese sehr umfänglich sind und detaillier-
te Kenntnisse verlangen.

(3) Bei Datenlücken kann das in den Absätzen 4 bis 7 be-
schriebene vereinfachte Verfahren angewendet werden.

(4) Gemische sind als akut toxisch der Kategorie 1 (Acute 
Tox. 1) einzustufen und mit GHS06 und H300, H310 oder 
H330 zu kennzeichnen, wenn sie akut toxische Komponen-
ten der Kategorie 1 in einer Einzelkonzentration von 0,1 % 
und mehr enthalten und diese in der Summe eine Konzentra-
tionsgrenze von 

a) 10 % bei oraler Aufnahme

b) 10 % bei dermaler Aufnahme

c) 10 % bei inhalativer Aufnahme 

erreichen oder überschreiten. 

(5) Gemische sind als akut toxisch der Kategorie 2 (Acute 
Tox. 2) einzustufen und mit GHS06 und H300, H310 oder 
H330 zu kennzeichnen, wenn sie akut toxische Komponen-
ten der Kategorie 1 oder Kategorie 2 in einer Einzelkonzen-
tration von 0,1 % und mehr enthalten und diese in der Sum-
me eine Konzentrationsgrenze von 

a) 10 % an Stoffen der Kategorie 2 oder 1,0 % an Stoffen der 
Kategorie 1 bei oraler Aufnahme

b) 25 % an Stoffen der Kategorie 2 oder 2,5 % an Stoffen der 
Kategorie 1 bei dermaler Aufnahme
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c) 20 % an Stoffen der Kategorie 2 oder 2 % an Stoffen der 
Kategorie 1 bei inhalativer Aufnahme 

erreichen oder überschreiten. 

Eine Einstufung und Kennzeichnung hinsichtlich der akuten 
Toxizität eines Aufnahmeweges in die Kategorie 2 entfällt, 
wenn dieser bereits als akut toxisch der Kategorie 1 einge-
stuft ist.

(6) Gemische sind als akut toxisch der Kategorie 3 (Acute 
Tox. 3) einzustufen und mit GHS06 und H301, H311 oder 
H331 zu kennzeichnen, wenn sie akut toxische Komponen-
ten der Kategorie 1, Kategorie 2 oder Kategorie 3 in einer 
Einzelkonzentration von 0,1 % und mehr enthalten und die-
se in der Summe eine Konzentrationsgrenze von 

a) 33 % an Stoffen der Kategorie 3, 1,7 % an Stoffen der Ka-
tegorie 2 oder 0,17 % an Stoffen der Kategorie 1 bei ora-
ler Aufnahme

b) 30 % an Stoffen der Kategorie 3, 5 % an Stoffen der Kate-
gorie 2 oder 0,5 % an Stoffen der Kategorie 1 bei derma-
ler Aufnahme

c) 28 % an Stoffen der Kategorie 3, 4 % an Stoffen der Kate-
gorie 2 oder 0,4 % an Stoffen der Kategorie 1 bei inhala-
tiver Aufnahme 

erreichen oder überschreiten. 

Eine Einstufung und Kennzeichnung hinsichtlich der akuten 
Toxizität eines Aufnahmeweges in die Kategorie 3 entfällt, 
wenn dieser bereits als akut toxisch der Kategorie 1 oder 2 
eingestuft ist. 

(7) Gemische sind als akut toxisch der Kategorie 4 (Acute 
Tox. 4) einzustufen und mit GHS07 und H302, H312 oder 
H332 zu kennzeichnen, wenn sie akut toxische Komponen-
ten der Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 in einer Einzel-
konzentration von 0,1 % und mehr oder Kategorie 4 in einer 
Einzelkonzentration von 1 % und mehr enthalten und diese 
in der Summe eine Konzentrationsgrenze von 

a) 25 % an Stoffen der Kategorie 4, 5 % an Stoffen der Kate-
gorie 3, 0,25 % an Stoffen der Kategorie 2 oder 0,1 % an 
Stoffen der Kategorie 1 bei oraler Aufnahme

b) 55 % an Stoffen der Kategorie 4, 15 % an Stoffen der Ka-
tegorie 3, 2,5 % an Stoffen der Kategorie 2 oder 0,25 % 
an Stoffen der Kategorie 1 bei dermaler Aufnahme

c) 22,5 % an Stoffen der Kategorie 4, 3,5 % an Stoffen der 
Kategorie 3, 0,5 % an Stoffen der Kategorie 2 oder 0,1 % 
an Stoffen der Kategorie 1 bei inhalativer Aufnahme 

erreichen oder überschreiten. Die unter a) bis c) genannten 
Konzentrationsgrenzen entsprechen denen für die Einstu-
fung von Abfällen als gefährlich nach HP 6 „akute Toxizi-
tät“ gemäß Anhang III der EU-Abfallrichtlinie 2008/98/EG.

Eine Einstufung und Kennzeichnung hinsichtlich der akuten 
Toxizität eines Aufnahmeweges in die Kategorie 4 entfällt, 
wenn dieser bereits als akut toxisch der Kategorie 1, 2 oder 3 
eingestuft ist. 

(8) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Ein-
stufung des Gemisches nach den Regeln der CLP-Verord-
nung als akut toxisch vor und kann das vereinfachte Verfah-
ren nach Absatz 3–7 nicht angewendet werden, ist mindes-
tens von einer akut toxischen Wirkung der Kategorie 3 
(Acute Tox. 3; H331, H311 oder H301) auszugehen und ent-

sprechend dem Aufnahmeweg mit GHS06 und H331, H311 
oder H301 zu kennzeichnen. 

2.2.2 Hautätzende und hautreizende Gemische

(1) Ein Gemisch ist als ätzend für die Haut (Skin Corr. 1, 
1A, 1B oder 1C; H314) einzustufen und mit GHS05 und 
H314 zu kennzeichnen, wenn 

1. der pH-Wert kleiner gleich 2 oder größer gleich 11,5 be-
trägt oder

2. es mindestens 5 % eines Stoffes oder von Stoffen enthält, 
der/die als Skin Corr. 1, 1A, 1B oder 1C; H314 eingestuft 
ist/sind.

(2) Ein Gemisch ist als reizend für die Haut (Skin Irrit. 2; 
H315) einzustufen und mit GHS07 und dem H315 zu kenn-
zeichnen, wenn es 

1. mindestens 1 % aber weniger als 5 % eines Stoffes oder 
von Stoffen enthält, der/die als Skin Corr. 1, 1A, 1B oder 
1C; H314 eingestuft ist/sind, oder es

2. mindestens 10 % eines Stoffes oder von Stoffen enthält, 
der/die als Skin Irrit. 2; H315 eingestuft ist/sind.

(3) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Be-
rechnung der Einstufung des Gemisches als hautätzend/
hautreizend vor, ist mindestens von einer hautreizenden 
Wirkung der Kategorie 2 (Skin Irrit. 2; H315) auszugehen 
und mit GHS07 und H315 zu kennzeichnen. 

2.2.3  Schwer augenschädigende und augenreizende  
Gemische

(1) Ein Gemisch ist als schwer augenschädigend (Eye 
Dam. 1; H318) einzustufen und mit GHS05 und H318 zu 
kennzeichnen, wenn

1. der pH-Wert kleiner gleich 2 oder größer gleich 11,5 be-
trägt oder

2. es mindestens 3 % eines Stoffes oder von Stoffen enthält, 
der/die als Skin Corr. 1, 1A, 1B oder 1C; H314 oder Eye 
Dam. 1; H318 eingestuft ist/sind

(2) Ein Gemisch ist als reizend für die Augen (Eye Irrit. 2; 
H319) einzustufen und mit GHS07 und H319 zu kennzeich-
nen, wenn es 

1. mindestens 1 % aber weniger als 3 % eines Stoffes oder 
von Stoffen enthält, der/die als Skin Corr. 1, 1A, 1B oder 
1C; H314 oder Eye Dam. 1; H318 eingestuft ist/sind, 
oder es

2. mindestens 10 % eines Stoffes oder von Stoffen enthält, 
der/die als Eye Irrit. 2; H319 eingestuft ist/sind.

(3) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Be-
rechnung der Einstufung eines Gemisches als schwer augen-
schädigend/augenreizend vor, ist mindestens von einer au-
genreizenden Wirkung der Kategorie 2 (Eye Irrit. 2; H319) 
auszugehen und mit GHS07 und H319 zu kennzeichnen.

2.2.4 Atemwegs- und hautsensibilisierende Gemische 

(1) Ein Gemisch ist als atemwegssensibilisierend (Resp. 
Sens. 1, 1A oder 1B; H334) einzustufen und mit GHS08 und 
H334 zu kennzeichnen, wenn es 

1. zu mindestens 0,1 % einen als Resp. Sens. 1A; H334 ein-
gestuften Stoff oder
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2. zu mindestens 1 % einen als Resp. Sens. 1 oder 1B; H334 
eingestuften flüssigen oder festen Stoff oder

3. zu mindestens 0,2 % einen als Resp. Sens. 1 oder 1B; 
H334 eingestuften gasförmigen Inhaltsstoff enthält.

(2) Ein Gemisch ist als hautsensibilisierend (Skin Sens. 1, 1A 
oder 1B; H317) einzustufen und mit GHS07 und H317 zu 
kennzeichnen, wenn es 

1.  zu mindestens 0,1 % einen als Skin Sens. 1A; H317 einge-
stuften Stoff oder

2.  zu mindestens 1 % einen als Skin Sens. 1 oder 1B; H317 
eingestuften Stoff enthält.

(3) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Be-
rechnung der Einstufung eines Gemisches als atemwegsensi-
bilisierend oder hautsensibilisierend vor, ist mindestens von 
einer hautsensibilisierenden Wirkung der Kategorie 1 (Skin 
Sens. 1; H317) auszugehen und mit GHS07 und H317 zu 
kennzeichnen.

(4) Informationen über sensibilisierende Wirkungen enthält 
auch die TRGS 907 „Verzeichnis sensibilisierender Stoffe 
und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen“.

2.2.5  Krebserzeugende, keimzellmutagene und reprodukti-
onstoxische (CMR) Gemische 

(1) Ein Gemisch ist als krebserzeugend der Kategorie 1A 
oder 1B (Carc. 1A oder 1B; H350) einzustufen und mit dem 
GHS08 und H350 zu kennzeichnen, wenn es einen Stoff von 
0,1 % oder mehr enthält, der als Carc. 1A oder 1B; H350 ein-
gestuft ist. Entsprechendes gilt, wenn dem H-Satz 350 des 
krebserzeugenden Inhaltsstoffs der Buchstabe i angefügt ist. 
Dieser Buchstabe bezeichnet die Wirkung auf dem inhalati-
ven Expositionsweg. 

(2) Ein Gemisch ist als krebserzeugend der Kategorie 2 
(Carc. 2; H351) einzustufen und mit GHS08 und H351 zu 
kennzeichnen, wenn es einen Stoff von 1 % oder mehr ent-
hält, der als Carc. 2; H351 eingestuft ist. 

(3) Ein Gemisch ist als keimzellmutagen der Kategorie 1A 
oder 1B (Muta. 1A oder 1B; H340) einzustufen und mit 
GHS08 und H340 zu kennzeichnen, wenn es einen Stoff von 
0,1 % oder mehr enthält, der als Muta. 1A oder 1B; H340 
eingestuft ist.

(4) Ein Gemisch ist als keimzellmutagen der Kategorie 2 
(Muta. 2; H341) einzustufen und mit GHS08 und H341 zu 
kennzeichnen, wenn es einen Stoff von 1 % oder mehr ent-
hält, der als Muta. 2; H341 eingestuft ist.

(5) Ein Gemisch ist als reproduktionstoxisch der Katego-
rie 1A oder 1B (Repr. 1A oder 1B; H360) einzustufen und 
mit GHS08 und H360 zu kennzeichnen, wenn es einen Stoff 
von 0,3 % oder mehr enthält, der als Repr. 1A oder 1B; H360 
eingestuft ist. Entsprechendes gilt, wenn dem H-Satz 360 des 
reproduktionstoxischen Inhaltsstoffs die Buchstaben F, D, 
FD, Fd oder fD angefügt sind. Diese Buchstraben differen-
zieren die reproduktionstoxische Wirkung auf die Frucht-
barkeit und die Entwicklung.

(6) Ein Gemisch ist als reproduktionstoxisch der Katego-
rie 2 (Repr. 2; H361) einzustufen und mit GHS08 und dem 
H361 zu kennzeichnen, wenn es einen Stoff von 3 % oder 
mehr enthält, der als Repr. 2; H361 eingestuft ist. Entspre-
chendes gilt, wenn dem H-Satz 361 des reproduktionstoxi-
schen Inhaltsstoffs die Buchstaben f, d oder fd angefügt sind. 
Diese Buchstraben differenzieren die mögliche reprodukti-

onstoxische Wirkung auf die Fruchtbarkeit und die Ent-
wicklung.

(7) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Be-
rechnung der Einstufung eines Gemisches bzgl. seiner 
CMR-Wirkungen vor, ist mindestens von einer keimzellmu-
tagenen Wirkung der Kategorie 2 (Muta. 2; H341) auszuge-
hen und mit GHS08 und H341 zu kennzeichnen.

(8) Informationen über CMR-Wirkungen enthalten auch 
die TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmu-
tagener oder reproduktionstoxischer Stoffe“ und 906 „Ver-
zeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach 
§ 3 Absatz 2 Nr. 3 GefStoffV“. 

2.2.6 Spezifisch zielorgantoxische Gemische 

Die Einstufung spezifische Zielorgantoxizität wird unter-
schieden in spezifische nichtletale Zielorgantoxizität (einma-
lige Exposition) und in spezifische Zielorgantoxizität nach 
wiederholter Exposition.

2.2.6.1 Einmalige Exposition

(1) Ein Gemisch ist als spezifisch zielorgantoxisch der Kate-
gorie 1 (STOT SE 1; H370) einzustufen und mit GHS08 und 
H370 zu kennzeichnen, wenn es mindestens 10 % eines als 
STOT SE 1; H370 eingestuften Stoffes enthält.

(2) Ein Gemisch ist als spezifisch zielorgantoxisch der Kate-
gorie 2 (STOT SE 2; H371) einzustufen und mit GHS08 und 
dem H371 zu kennzeichnen, wenn es 

1. 1 % oder mehr aber weniger als 10 % eines als STOT SE 1; 
H370 eingestuften Stoffes oder

2. mindestens 10 % eines als STOT SE 2; H371 eingestuften 
Stoffes enthält.

(3) Ein Gemisch ist als spezifisch zielorgantoxisch der Kate-
gorie 3 (STOT SE 3; H335) einzustufen und mit GHS07 und 
dem H335 zu kennzeichnen, wenn es mindestens 20 % eines 
Stoffes oder von Stoffen enthält, der/die als STOT SE 3; 
H335 eingestuft ist/sind.

(4) Ein Gemisch ist als spezifisch zielorgantoxisch der Kate-
gorie 3 (STOT SE 3; H336) einzustufen und mit GHS07 und 
dem H336 zu kennzeichnen, wenn es mindestens 20 % eines 
Stoffes oder von Stoffen enthält, der/die als STOT SE 3; 
H336 eingestuft ist/sind.

(5) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Be-
rechnung der Einstufung eines Gemisches als spezifisch ziel-
organtoxisch bei einmaliger Exposition vor, ist mindestens 
von einer atemwegsreizenden Wirkung der Kategorie 3 
(STOT SE 3; H335) auszugehen und mit GHS07 und H335 
zu kennzeichnen.

2.2.6.2 Wiederholte Exposition

(1) Ein Gemisch ist als spezifisch zielorgantoxisch der Kate-
gorie 1 (STOT RE 1; H372) einzustufen und mit GHS08 
und H372 zu kennzeichnen, wenn es zu mindestens 10 % 
einen als STOT RE 1 eingestuften Stoff enthält.

(2) Ein Gemisch ist als spezifisch zielorgantoxisch der Kate-
gorie 2 (STOT RE 2; H373) einzustufen und mit GHS08 
und H373 zu kennzeichnen, wenn es 

1. 1 % oder mehr aber weniger als 10 % eines als STOT RE 1; 
H372 eingestuften Stoffes oder

2. mindestens 10 % eines als STOT RE 2; H373 eingestuf-
ten Stoffes enthält.
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(3) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Be-
rechnung der Einstufung eines Gemisches als spezifisch ziel-
organtoxisch bei wiederholter Exposition vor, ist mindestens 
von einer spezifischen Zielorgantoxizität bei wiederholter 
Exposition der Kategorie 2 (STOT RE 2; H373) auszugehen 
und mit GHS08 und H373 zu kennzeichnen.

2.2.7 Aspirationsgefährliche Gemische 

Ein flüssiges Gemisch ist als aspirationsgefährlich der Kate-
gorie 1 (Asp. Tox. 1; H304) einzustufen und mit GHS08 und 
H304 zu kennzeichnen, wenn es mindestens 10 % eines Stof-
fes oder von Stoffen enthält, der/die als Asp. Tox. 1; H304 
eingestuft ist/sind.

2.3 Umweltgefahren

(1) Bei Gemischen erfolgt die Einstufung aufgrund der um-
weltgefährlichen Eigenschaften der Einzelkomponenten ge-
mäß den Kriterien des Anhang I Teil 3 der CLP-Verord-
nung.

(2) Liegen keine ausreichenden Informationen für eine An-
wendung der Kriterien nach der CLP-Verordnung vor, sind 
bei der vereinfachten Einstufung bestimmte Wirkungen 
nach den nachfolgenden Regeln zu unterstellen. 

2.3.1 Gewässergefährdende Gemische

Liegen keine ausreichenden Informationen für eine Berech-
nung der langfristigen (chronischen) Gewässergefährdung 
vor, kann zur Vereinfachung angenommen werden, dass 
maßgebliche Teile des Gemischs nicht leicht biologisch ab-
baubar sind und das Gemisch daher als langfristig (chro-
nisch) gewässergefährdend der Kategorie 1 einzustufen und 
mit GHS09 und H410 zu kennzeichnen.

2.3.2 Ozonschicht schädigende Wirkung

Ist bei Gemischen von einer Ozonschicht schädigenden 
Wirkung auszugehen, sind diese nach der CLP-Verordnung 
als ozonschichtschädigend Kategorie 1 (Ozone 1; H420) 
einzustufen und mit GHS07 und H420 zu kennzeichnen.

Anhang 3 zu TRGS 201

Kennzeichnung von Rohrleitungen nach den  Durchflussstoffen

Durchflussstoffe in Rohrleitungen können nach ihren Eigenschaften in Gruppen eingeteilt werden. In Tabelle 2 ist die Zu-
ordnung der Farben zu Durchflussstoffen beispielhaft wiedergegeben.

Tabelle 2: Kennzeichnung von Rohrleitungen nach den Durchflussstoffen

Durchflussstoff Gruppe Gruppenfarbe Zusatzfarbe Schriftfarbe

Wasser 1 Grün – Weiß

Wasserdampf 2 Rot – Weiß

Luft 3 Grau – Schwarz

Brennbare Gase 4 Gelb Rot Schwarz

Nichtbrennbare Gase 5 Gelb Schwarz Schwarz

Säuren 6 Orange – Schwarz

Laugen 7 Violett – Weiß

Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe 8 Braun Rot Weiß

Nichtbrennbare Flüssigkeiten und Feststoffe 9 Braun Schwarz Weiß

Sauerstoff 0 Blau – Weiß

Gruppenfarbe und Zusatzfarbe bilden die Basis der Kennzeichnung von Durchflussstoffen in Rohrleitungen. Der Durch-
flussstoff selber sowie die Durchflussrichtung sind ebenfalls anzugeben. Details zur Kennzeichnung von Rohrleitungen nach 
dem Durchflussstoff enthält die DIN 2403:2014-06. 

Die Größe der Kennzeichnung sowie der Schriftzeichen ergibt sich aus der Erkennungsweite (siehe ASR A1.3, Tabelle 3, 
Vorzugsgrößen von Sicherheits-, Zusatz- und Schriftzeichen für beleuchtete Zeichen, abhängig von der Erkennungsweite).

GMBl 2017, S. 218



Nr. 12 GMBl 2017 Seite 229

Berichtigung von Technischen Regeln
hier:  TRGS 509 „Lagern von flüssigen und festen Ge-
fahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- 
und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter“

– Bek. d. BMAS v. 8.3.2017 – IIIb 3 – 35125 – 5 –Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Die TRGS 509 „Lagern von flüssigen und festen Gefahrstof-
fen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für 
ortsbewegliche Behälter“, Ausgabe: September 2014, GMBl 
2014, S. 1346–1400 vom 19.11.2014 [Nr. 66–67], berichtigt, 
geändert und ergänzt: GMBl 2015, S. 1319–1320 vom
30.11.2015 [Nr. 66], wird wie folgt berichtigt:

1. In Nummer 9.5.2 Absatz 2 Nummer 2 muss es heißen 
„… sein (mindestens Baustoffklasse E nach DIN EN 
13501-1),“

2. In Anlage 2 werden die Abbildungen A2-1 und A2-2 wie 
folgt gefasst:

Abb. A2-1:
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Berichtigung von Technischen Regeln

hier: – TRGS 509 „Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfe
Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter“

– Bek. d. BMAS v. 8.3.2017 – IIIb 3 – 35125 – 5 –

In der TRGS 509 „Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten
Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter“, Ausgab
September 2014, GMBl 2014 S. 1346-1400 vom 19.11.2014 [Nr. 66-67], beric
geändert und ergänzt: GMBl 2015 S. 1319-1320 [Nr. 66] (v. 30.11.2015) werd
Anlage 2 die Abbildungen A2-1 und A2-2 wie folgt berichtigt:

Abb. A2-1:

Abb. A2-2:Abb. A2-2:

GMBl 2017, S. 229
Berichtigung von Technischen Regeln

hier:  TRGS 725 „Gefährliche, explosionsfähige At-
mosphäre – Mess-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen im Rahmen von Explosionsschutzmaß-
nahmen“

– Bek. d. BMAS v. 9.3.2017 – IIIb 3 – 35125 – 5 –
sten

e:
htigt,
en in

Die TRGS 725 „Gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre 
– Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von 
Explosionsschutzmaßnahmen“, Ausgabe Januar 2016, 
GMBl 2016, S. 238–256, vom 26.4.2016 [Nr. 12–17] berich-
tigt GMBl 2016, S. 623, vom 29.7.2017 [Nr. 31] wird wie folgt 
berichtigt:

1. Die Nummer 2.3 wird wie folgt gefasst:

„2.3 Ex-Einrichtungen 

Explosionsschutzeinrichtungen (Ex-Einrichtungen) führen 
die in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Sicherheits-
funktionen zum Explosionsschutz aus. Sie werden durch 
technische Maßnahmen nach TRGS 722, TRBS 2152 Teil 3 
und TRBS 2152 Teil 4 erreicht, die ggf. durch organisatori-
sche Maßnahmen ergänzt werden können. Sie dienen 

1. zur Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit gefährli-
cher explosionsfähiger Gemische, 

2. zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit für das Wirk-
samwerden von Zündquellen oder 

3. zur Verringerung der Auswirkungen einer Explosion auf 
ein unbedenkliches Maß. 

Kombinationen der Maßnahmen sind möglich. Einrichtun-
gen zur Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Atmo-
sphäre können sein z. B. Lüftungsanlagen, Inertisierungsan-
lagen, MSR-Einrichtungen zur Temperatureinhaltung oder 
Füllstandüberdeckung. Sie können die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von gefährlicher explosionsfähiger Atmo-
sphäre verringern oder vermeiden oder die Ausdehnung von 
Zonen reduzieren. Zur Einteilung von explosionsgefährde-
ten Bereichen in Zonen siehe Anhang 1 Nummer 1.6 Ab-
satz 3 GefStoffV. Ex-Einrichtungen zur Reduzierung der 
Wahrscheinlichkeit für das Wirksamwerden von Zündquel-
len sind z. B. MSR-Einrichtungen zur Temperaturüberwa-
chung eines Wälzlagers.“

2. In Nummer 4.4 Absatz 2 muss es statt „gemäß Tabelle 1“ 
heißen „gemäß Tabelle 2“.

3. In Anhang 1 Nummer 1 wird Absatz 10 wie folgt gefasst:

„(10) Prozessleitsysteme dürfen keine Funktion von Gas-
warneinrichtungen mit automatischer Auslösung von Not-
funktionen nach Nummer 2.5.4 der TRGS 722 wahrneh-
men, es sei denn, sie sind nach den Normen für Gaswarnan-
lagen ausgelegt und geprüft. Die Anforderungen für den 
Einsatz von Gaswarneinrichtungen sind in Nummer 2.5 der 
TRGS 722 beschrieben.“
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Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Verlängerung einer Ausnahmegenehmigung  
gemäß § 68 Abs. 1 und 2 Nr. 1 LFGB für die Einfuhr und 
das Inverkehrbrin gen von weiterverarbeiteten Pfifferlin-
gen, die  Rückstände bis zu 1,0 mg/kg DEET enthalten, 

ausgenommen getrocknete Pfifferlinge

– Bek. d. BVL v. 3.3.2017 – 101-222-8140-3/2509 –
Der Valenzi GmbH & Co. KG, 29554 Suderburg, ist Fol-
gendes mitgeteilt worden:

Die Geltungsdauer der der Valenzi GmbH & Co. KG, 
29556 Suderburg, mit Bescheid vom 18. Mai 2011 (GMBl 
2011, S. 469) erteilten und mit Bescheid vom 30. Dezember 
2014 (GMBl 2015, S. 99) verlängerten Ausnahmegenehmi-
gung nach § 68 Absatz 1 und 2 Nummer 1 des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) für die Einfuhr und 
das Inverkehrbringen von weiterverarbeiteten Pfifferlingen, 
die Rückstände bis zu 1,0 mg/kg DEET enthalten, ausge-
nommen getrocknete Pfifferlinge, wird entsprechend dem 
Antrag der Valenzi GmbH & Co. KG vom 19. Oktober 
2016 im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle gemäß § 68 Absatz 5 LFGB bis zum 
18. Mai 2020 verlängert.

Die sonstigen Bestimmungen des Bescheides vom 18. Mai 
2011 bleiben weiterhin verbindlich.
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