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K l e I d e r o r d n u n g

rechtsnormen	und	-grundlagen

als empfehlende bzw. normative Grundlagen für die nachfolgend beschriebenen regelungen 
wurden folgende Quellen herangezogen:

 — biostoffverordnung 
 — richtlinie für Krankenhaushygiene und infektionsprävention, robert-Koch-institut 
 — GuV-r 250 / trba 250 
 — GuV-b 189 
 — fachliteratur und rechtsprechung

Bekleidung – Definition und Einsatzgebiete

arbeitskleidung

arbeitskleidung ist eine Kleidung, die den mitarbeitern des Klinikum kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird. sie wird während des Dienstes bzw. der arbeit getragen und verdeutlicht die zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen berufsgruppen. sie hat keine spezifische schutzfunktion. Das tragen dieser beklei-
dung ist für alle mitarbeiter der näher genannten bereiche des Klinikum verpflichtend.

Vom Klinikum wird folgende berufskleidung gestellt:
ärztlicher Dienst: Visitenmantel, hose, hemd
pflegedienst: Kasak, hose/Kleid
reinigungsdienst: Kasak, hose
hausdienst: arbeitsanzug/Overall, Kittel
Küche: Jacke, hose/Kleid, Vorbinder
physikalische therapie: Kasak, hose

Bereichskleidung

bereichskleidung wird ausschließlich in sensiblen, patientenbezogenen arbeitsbereichen zur  
Verfügung gestellt (siehe § 7 uVV bGV c8).

Die bereichskleidung wird nur innerhalb des zu schützenden bereiches getragen. sie hebt sich 
farblich von der übrigen Dienstbekleidung ab, so dass ein unerlaubtes tragen außerhalb des bereiches 
sofort offensichtlich ist. somit ist eine leichtere Kontrolle der Op-Disziplin möglich.

 — Die dunkelgrüne bereichskleidung (hose/Kasak) darf nur im aseptischen Op und der zentral-
sterilisation getragen werden.

 — Die hellgrüne bereichskleidung wird nur auf der intensivstation eingesetzt.
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 — folgende bereiche sind zum teil mit dunkelblauer bereichskleidung ausgestattet: 
 — früh- und neugeborene station 
 — Kreißsaal 
 — endoskopie 
 — zentralsterilisation unreine seite 
 — bettenzentrale 
 — angiographie 
 — urologischer funktionstrakt

schutzkleidung

schutzkleidung ist dazu bestimmt, die mitarbeiter des Klinikum vor schädigenden einwirkungen 
bei der arbeit oder deren arbeits- oder privatkleidung vor der Kontamination durch biologische arbeits-
stoffe (Krankheitserreger) zu schützen.

Getragene schutzkleidung ist von anderer Kleidung getrennt aufzubewahren.

unsterile schutzkleidung
unsterile schutzkleidung wird zusätzlich zur bereichskleidung getragen. hierunter versteht man z. 

b. flüssigkeitsdichte schürzen, schuhe, handschuhe, Kittel, Op-hauben, schutzbrillen usw. in der fach-
literatur nennt man diese utensilien auch ,,persönliche schutzausrüstung“. sie dient dem schutz des
rumpfes, der arme, des Kopfes und der beine vor körperschädigenden einflüssen.

sterile schutzkleidung
hierunter versteht man Op-mantel, Op-handschuhe und andere sterile Kleidungsstücke mit der 

aufgabe, den direkten Kontakt zwischen haut, bereichs- und unterkleidung des personals mit der 
Wunde zu vermeiden.

Pflichten	von	arbeitgeber	und	arbeitnehmer

Der arbeitgeber muss den beschäftigten geeignete schutzkleidung/schutzausrüstung in ausrei-
chender menge zur Verfügung stellen (GuV-r 250/trba 250 4.1.3.1). für die reinigung, Desinfektion 
und instandhaltung der Kleidung ist ebenfalls der arbeitgeber verantwortlich.

Das personal muss die vom arbeitgeber zur Verfügung gestellte berufs- und schutzkleidung tragen. 
sie muss in der Vertragswäscherei des Klinikums und darf grundsätzlich nicht zu hause gewaschen 
werden, da dort die hygienische aufbereitung nicht gewährleistet ist. Das tragen von privater berufs-
kleidung ist im Klinikum aus hygienischen Gründen nicht zulässig, ferner soll für den patienten ein 
einheitliches erscheinungsbild des personals gewährleistet sein. Das betrifft auch strickjacken, pullover 
und ähnliches.
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berufskleidung darf nur zu Dienst-/arbeitszwecken getragen werden. sind entsprechende Gefahren 
absehbar, müssen die mitarbeiter zusätzlich die zur Verfügung gestellte persönliche schutzausrüstung 
benutzen.

Wechselfrequenzen
es steht jedem mitarbeiter eine ausreichende anzahl von berufskleidung zur Verfügung, so dass 

folgende Wechselfrequenzen einzuhalten sind: 
 — berufskleidung mindestens täglich, bei optisch sichtbarer Verschmutzung oder Kontamination 

jedoch sofort. 
 — schutz- und bereichskleidung mindestens 1 x täglich, bei bedarf auch öfter.

schutzkleidung für besucher
besucher der Ops und intensivstationen, von isolierzimmern und der Küche müssen nach anwei-

sung des personals bereichs- oder schutzkleidung tragen.
besucher im sinne dieses hygieneplanes sind auch handwerker, techniker etc.

trageverbot außerhalb der festgelegten bereiche
Die Op-bereichskleidung darf nur innerhalb des Ops getragen werden. es ist ausdrücklich verboten, 

sie außerhalb des Ops zu tragen. muss der bereich dennoch verlassen werden, so ist vorher die be-
reichskleidung abzulegen. ein Verstoß gegen diese regelung kann personalrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen.

personal, das nicht in einem der o. g. bereiche arbeitet, darf die farbige bereichskleidung nicht 
tragen. Das betreten von Kantinen und speiseräumen in schutz- und bereichskleidung ist im Klinikum 
ausdrücklich verboten. bei nichteinhaltung drohen personalrechtliche Konsequenzen.

Verantwortung
Der unmittelbar Vorgesetzte ist verpflichtet, seine mitarbeiter über den inhalt der Kleiderordnung 

zu informieren und zu belehren. außerdem ist er dafür verantwortlich, dass die Vorschriften von den 
mitarbeitern eingehalten werden.

B e t r I e B s ä r z t l I c h e 	 v o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n

Schutzimpfungen

Der arbeitgeber ist verpflichtet, seinen beschäftigten bei gegebener infektionsgefährdung kosten-
los eine immunisierung anzubieten, sofern geeignete impfstoffe zur Verfügung stehen. Diese Verpflich-
tung ergibt sich sowohl aus den unfallverhütungsvorschriften sowie seit deren inkrafttreten speziell 
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auch aus der biostoffverordnung (biostoffV). es obliegt dem betriebsärztlichen Dienst, eine beurteilung 
darüber zu treffen, ob eine Gefährdung vorliegt, ob ggf. eine immunität des mitarbeiters gegen be-
stimmte infektionserreger vorliegt und ob ein impfschutz erforderlich ist. Der betriebsarzt orientiert 
sich an den Vorgaben der berufsgenossenschaften, der biostoffverordnung und den empfehlungen der 
ständigen impfkommission des rKi (stiKO), hat aber dennoch einen gewissen entscheidungsspielraum.

für mitarbeiter von Krankenhäusern, die im ärztlichen oder pflegerischen Dienst tätig sind, werden 
in der regel folgende impfempfehlungen gegeben: 

 — Grundimmunisierung gegen tetanus, polio und Diphtherie. 
 — ausreichende immunisierung gegen hepatitis-b 
 — neubeginn einer aktiven hepatitis-b-impfung nach dem schema 0, 1, 6 monate. 
 — Kontrolle des impferfolges vier bis acht Wochen nach der dritten impfung. bei einem anti-hbs-titer 

unter 100 ie/l nach der Grundimmunisierung umgehend eine neue impfung (eine Dosis) durchfüh-
ren. auffrischungsimpfungen bei nachgewiesener impfwirkung alle 10 Jahre 

 — empfehlung: aus versicherungstechnischen Gründen sollte vor beginn der tätigkeit in einer endo-
skopie-abteilung der hepatitis b- und c-status sowie der hiV-status dokumentiert werden, ebenso 
die ablehnung einer hepatitis-b-impfung. 

 — immunisierung gegen hepatitis-a nach dem schema 0, 3-6 monate, auffrischungsimpfung alle 10 
Jahre 

 — influenzaschutzimpfung

hinweis: Die empfehlungen der stiKO unterliegen einem ständigen Wandel. Die jeweils aktuellen 
informationen werden vom fKi im internet unter www.rki.de veröffentlicht.

Vom betriebsarzt werden folgende impfungen angeboten:
 — allgemein: 

 — hepatitis b 
 — poliomyelitis 
 — tetanus 
 — Diphtherie

 — in der Kinderklinik: 
 — hepatitis a 
 — röteln 
 — masern 
 — mumps

Die Kosten der angebotenen impfungen werden nicht immer vom Klinikum übernommen - bitte
vorher erkundigen.
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Zusätzliche Angebote des Betriebsarztes

 — tuberkulintest/rö-thorax im rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge und nach Kontakt mit 
tbc-patienten,

 — beratung nach stich- und schnittverletzungen bzgl. hepatitis b, c und hiV (erfolgt im notfall auch 
in der notfallambulanz).

Nadelstichverletzungen

Der am häufigsten gemeldete unfall im Gesundheitswesen ist die nadelstichverletzung. sie wird 
in erster linie verursacht durch das sog. ,,recapping", also das überstreifen der schutzhülle auf die 
Kanüle nach erfolgter injektion. Die wichtigste präventivmaßnahme ist folgerichtig das recapping-
Verbot. Kanülen werden nur in die dafür vorgesehenen abwurfbehälter entsorgt, ohne die schutzhülle 
wieder überzustreifen.

sollte es dennoch zu nadelstichverletzungen kommen, so ist folgendermaßen zu verfahren:
Wunde bluten lassen, anschließend Desinfektion mit einem virusinaktivierenden hautdesinfektionsmittel.

infektionsquelle feststellen.
um eine serologische testung (Verdacht auf hepatitis-b- bzw. c-Viren sowie hiV) bei einem patienten 
durchführen zu können, ist dessen einwilligung einzuholen.

bereits vorliegende laborbefunde des betreffenden patienten sollten berücksichtigt werden.

Die nadelstichverletzung muss sofort durch den D-arzt behandelt und dokumentiert werden. eben-
falls erfolgt die Vorstellung beim betriebsarzt zur absprache der weiteren Vorgehensweise.

Kann eine infektionsquelle nicht eruiert werden (z. b. nadelstich beim leeren eines abfalleimers), 
sind eine immunisierung wie bei einer vermuteten infektion sowie nachfolgende serologische testungen 
indiziert.

bei annahme der übertragung einer hepatitis-b-Virusinfektion kommt unter berücksichtigung des 
impfstatus des betroffenen beschäftigten evtl. eine aktive/passive immunisierung infrage. Diese soll-
te innerhalb von 48 std. durchgeführt werden.

bei erfordernis werden serologische Kontrolluntersuchungen im abstand von 6 sowie 12 Wochen 
und nach 6 (12) monaten durchgeführt.
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Kontamination von Mundhöhle und Auge

nach einer Kontamination von schleimhäuten, mundhöhle oder augen mit (potentiell) erregerhal-
tigem material wie blut und anderen Körperstoffen ist unverzüglich eine spülung mit dem nächst 
möglich erreichbaren Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung durchzuführen. ebenfalls geeignet 
sind wässrige pVp-Jod-lösungen oder Octenidin-präparate. Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu ach-
ten, dass am auge nur lösungen auf wässriger basis eingesetzt werden, da es sonst zu einer schädigung 
der augen kommt.

Das weitere procedere ist analog zum Vorgehen bei einer nadelstichverletzung.

einschränkungen	der	Beschäftigung	

 — medizinisches personal mit mrsa-Kolonisation oder mrsa-infektion muss von der patientenver-
sorgung ausgeschlossen werden. 

 — Küchenpersonal mit ausgedehnten Wundinfektionen oder Durchfallerkrankungen darf nicht in der 
speiseversorgung und -verarbeitung beschäftigt werden. bei Durchfallerkrankungen müssen diese 
personen eine stuhluntersuchung durchführen lassen.

h ä n d e h y g I e n e	

mit dem begriff ,,händehygiene“ meint man sowohl maßnahmen zur Verhütung von infektionen, 
die von den händen ausgehen bzw. übertragen werden können (Desinfektion, Waschen), als auch die 
handpflege, die ein ebenso wichtiger bestandteil der händehygiene ist.

Da die meisten erreger von Krankenhausinfektionen durch die hände übertragen werden, ist hän-
dehygiene als eine der wichtigsten hygienemaßnahmen im Krankenhaus anzusehen. aus diesem Grund 
sind händekontakte im Krankenhaus auf ein minimum zu beschränken - das ist keine unhöflichkeit, 
sondern praktizierte hygiene. Grundsätzlich gilt es, Kontaminationen zu vermeiden! ist mit Kontakt von 
erregerhaltigem material zu rechnen, so sind einmalhandschuhe zu tragen oder instrumente zu benut-
zen. einmalhandschuhe verhindern eine Kontamination der hände und dienen so dem schutz des 
personals und des patienten - sofern sie entsprechend oft gewechselt werden.

zur händedesinfektion werden mittel auf alkoholbasis verwendet. industriell gefertigte händedes-
infektionsmittel enthalten oft zusatzstoffe, durch die eine deutliche reduktion von hautirritationen 
erzielt wird. Durch den zusatz nicht-flüchtiger Wirkstoffe kann eine remanenzwirkung erzielt werden, 
die bei der chirurgischen händedesinfektion von bedeutung ist.

Schmuck – Uhren - Piercing

laut Vorschrift der berufsgenossenschaft bGr 250 / trba 250, 4.1.2.6 dürfen bei tätigkeiten, die 
eine hygienische händedesinfektion erfordern, an händen und unterarmen keine schmuckstücke, 
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uhren und eheringe getragen werden, da derartige Gegenstände die Wirksamkeit der händedesinfek-
tion vermindern. hierbei handelt es sich nicht um eine empfehlung, sondern um eine Vorschrift! Von 
dieser regelung sind alle bereiche des Krankenhauses betroffen, in denen patienten oder bewohner 
gepflegt oder behandelt werden sowie auch alle anderen bereiche, in denen Kontakt zu biologischen 
arbeitsstoffen (= mikroorganismen, die eine infektion, sensibilisierende oder toxische Wirkung hervor-
rufen können) besteht (z. b. labor, zsVa etc.).

piercing, Ohrringe oder halsketten an unbedeckten hautstellen dürfen für den patienten nicht 
fassbar sein - einstichstellen dürfen nicht entzündet sein. außerdem darf von diesen schmuckstücken 
weder für den träger noch für die patienten eine Verletzungsgefahr ausgehen.

Unsterile Schutzhandschuhe

bei allen tätigkeiten mit erhöhter infektionsgefahr sind stets einmalhandschuhe zu tragen! hierzu 
zählen alle vorhersehbaren oder wahrscheinlichen erregerkontakte sowie mögliche massive Verunrei-
nigungen mit Körperausscheidungen und se- bzw. exkreten.

nachfolgend werden beispielhaft tätigkeiten genannt, bei denen schutzhandschuhe zu tragen sind: 
 — pflege inkontinenter patienten
 — Waschen mrsa-infizierter patienten
 — umgang mit beatmungsschläuchen 
 — entleerung von Wasserfallen 
 — endotracheales absaugen 
 — tracheostomapflege 
 — entsorgung von sekreten, exkreten, erbrochenem 
 — blutentnahmen 
 — entfernen von Drainagen, Verbänden u. a. durch sekrete, exkrete oder stuhl kontaminierter  

materialien 
 — stomaversorgung

Wichtig ist eine hygienische händedesinfektion nach ablegen der handschuhe, da diese aufgrund 
möglicher perforationen und Kontaminationen beim ausziehen keinen absolut sicheren schutz vor einer 
Kontamination gewährleisten.

Die Desinfektion behandschuhter hände wird in diesem hygieneplan ausdrücklich nicht empfohlen, 
obwohl sie laut rKi in ausnahmefällen erwogen werden kann (Kat. iii-empfehlung). in der praxis hat es 
sich als schwierig erwiesen, die daran geknüpften bedingungen, speziell auch die nachgewiesene  
Desinfektionsmittelbeständigkeit der handschuhe, zu gewährleisten.
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Krankhaft veränderte Haut

liegen beim personal infektiöse Krankheitsprozesse der haut vor, so darf bis zur sanierung kei-
nerlei mit einem infektionsrisiko verbundene tätigkeit ausgeübt werden. Dazu gehören

 — Operieren 
 — behandlung/pflege protektiv isolierter patienten 
 — sterilabfüllung 
 — speisenzubereitung

Anforderung an Waschplätze

 — Waschplätze für mitarbeiter in direktem patientenkontakt/bei umgang mit infektiösen materialien 
und mit Körperflüssigkeiten (labor) müssen über fließendes warmes und kaltes Wasser verfügen

 — bedienung der armaturen ohne handkontakt
 — Der Wasserstrahl darf nicht direkt in den siphon gerichtet sein
 — einsatz von sternperlatoren anstelle von siebperlatoren
 — spender für Waschlotion und händedesinfektionsmittel, ggf. auch für hautpflegemittel durch
 — ellenbogen bedienbar, keinesfalls nur durch direktes anfassen
 — spender für Waschlotion und hautpflegemittel vor dem erneuten befüllen mehrfach gründlich mit 

heißem Wasser durchspülen
 — nur teilweise entleerte behälter dürfen nicht nachgefüllt werden.
 — händedesinfektionsmittel und Waschlotionen nur in einmalflaschen verwenden. leere händedes-

infektionsmittelflaschen dürfen lt. arzneimittelgesetz nur unter aseptischen bedingungen von einer 
Krankenhausapotheke nachgefüllt werden!

 — Verbot von stückseife und Gemeinschaftshandtüchern!

Listung der Präparate

 — es dürfen nur präparate verwendet werden, die von der hygienekommission des Klinikum aus-
drücklich zugelassen wurden.

 — es werden nur Vah-gelistete präparate zugelassen.
 — bei behördlich angeordneter entseuchung ist auf mittel der rKi-liste zurückzugreifen.
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Hygienische Händedesinfektion

Durch eine hygienische händedesinfektion wird die transiente flora der hände abgetötet. unter 
transienter flora versteht man nicht die körpereigenen Keime, sondern Keime, die sich zufällig durch 
Kontakte dort befinden. man nennt sie auch anflugflora. Darüber hinaus erreicht man durch eine hygi-
enische händedesinfektion auch eine Keimverminderung der hauteigenen (residenten) flora. bei mut-
maßlicher oder wahrscheinlicher Viruskontamination ist immer ein gegen die entsprechenden Viren 
wirksames händedesinfektionsmittel zu verwenden (rKi-empfehlung beachten!). Dies ist besonders 
auf isolierstationen, Kinderstationen sowie bei Verdacht auf bzw. nachgewiesener Virusinfektion zu 
beachten.

Wann	wird	eine	händedesinfektion	durchgeführt

VOr 
 — dem betreten von risikobereichen wie Op-abteilungen, intensivstationen, infektionsstationen, 

isolierzimmern, sterilisationsabteilungen 
 — invasiven eingriffen (z. b. legen eines blasen- oder Venenkatheters, vor bronchoskopie, endoskopie 

des magen-Darmtraktes, angiographie, lumbalpunktion). Wichtig: das gilt auch dann, wenn bei 
den eingriffen sterile handschuhe getragen werden müssen.

 — Kontakt mit patienten, die in besonderem maße vor infektionen geschützt werden müssen. 
 — bereitstellung von infusionen, herstellung von mischinfusionen, aufziehen von medikamenten

VOr unD nach 
 — jedem Wundkontakt 
 — manipulation an infusionen, sonden, Kathetern, Verbänden, Kontakt mit blasenkathetern, injekti-

onen, punktionen, inzisionen

nach
 — Kontakt mit infektiösen patienten oder infektiösen materialien wie z. b. erbrochenem, blut, stuhl 

und urin, 
 — Kontakt mit potentiell kontaminierten Gegenständen oder materialien 
 — dem ablegen von schutzhandschuhen, die zum selbstschutz getragen wurden
 — jedem toilettenbesuch
 — dem niesen, husten und naseschnäuzen.
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Wie	wird	eine	händedesinfektion	durchgeführt?

Das alkoholische händedesinfektionsmittel wird unverdünnt in die trockenen hände eingerieben. 
zur Vermeidung von benetzungslücken sind die hände nach der standard-einreibemethode mit den 
dort aufgeführten sechs schritten zu desinfizieren. Die applikation sollte über einen Wandspender 
erfolgen, der per ellenbogen zu bedienen ist. Die hände müssen während der gesamten einwirkzeit mit 
dem händedesinfektionsmittel feucht gehalten werden.  

1. handfläche auf handfläche

2. rechte handfläche über linkem handrücken und linke handfläche
über rechtem handrücken

3. handfläche auf handfläche mit verschränkten, gespreizten fingern

4. außenseite der finger auf gegenüberliegende handfläche
mit verschränkten fingern

5. Kreisendes reiben des rechten Daumens in der geschlossenen
linken handfläche und umgekehrt

6. Kreisendes reiben hin und her mit geschlossenen fingerkuppen
der rechten hand in der linken handfläche und umgekehrt

Die bewegungen jedes schrittes werden fünfmal durchgeführt, nach beendigung des 6. schrittes 
werden einzelne schritte bis zur angegebenen einreibedauer wiederholt. Während des gesamten Vor-
ganges müssen die hände über die vom hersteller empfohlene einwirkzeit mit dem präparat benetzt 
gehalten werden. bei tb ist das präparat zweimal anzuwenden.
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es dürfen nur Vah-gelistete, durch das bfarm für die indikation ,,hygienische händedesinfektion“ 
zugelassene mittel verwendet werden, die von der hygienekommission genehmigt wurden.

Wenn es zu direktem Kontakt mit erregerhaltigem material kommen kann, sind einmalhandschuhe 
zu tragen. Werden die hände trotzdem versehentlich kontaminiert, so ist die händedesinfektion ent-
sprechend der herstellerangabe durchzuführen.

Benetzungslücken

Die Durchführung der oben genannten sechs schritte bei der hygienischen händedesinfektion ist 
von großer Wichtigkeit. eine unzureichende benetzung mit dem einreibepräparat lässt hygienische 
schwachstellen entstehen. in einer studie, bei der die probanden die händedesinfektion mit einer 
fluoreszierenden lösung durchführten, konnten die stellen an den händen nachgewiesen werden, die 
am häufigsten benetzungslücken aufweisen. besonders oft vernachlässigt werden die Daumen, finger-
kuppen und fingerzwischenräume.

Die beiden folgenden bilder zeigen die häufigsten benetzungslücken.

teilweise nicht erfasste
häufig nicht erfasste
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Chirurgische Händedesinfektion

ziel der chirurgischen händedesinfektion ist eine deutliche reduktion der residenten flora, somit 
also die weitgehende Keimfreiheit der hände. sie muss vor jedem operativen eingriff von der instru-
mentierenden schwester/pfleger sowie von den beteiligten ärzten durchgeführt werden. Die chirurgi-
sche händedesinfektion soll durch die Wasch-einreibe-methode mit einem alkoholischen präparat 
vorgenommen werden (rKi-richtlinie, anlage c.1.1). zum entnehmen von Waschlotion und händedes-
infektionsmittel sind die Wandspender mit dem ellenbogen zu bedienen.

voraussetzungen	für	eine	chirurgische	händedesinfektion	

 — kurze, rund geschnittene fingernägel 
 — keine entzündlichen prozesse im bereich der hände (z. b. nagelbettentzündung)

Wie	wird	eine	chirurgische	händedesinfektion	durchgeführt?

 — Waschen: 
 — max. 1 minute werden hände und unterarme mit nach oben gerichteten fingerspitzen und tief
 — liegendem ellenbogen bis zum ellenbogen mit einer hautfreundlichen Waschlotion gewaschen 

(in richtung ellenbogen). 
 — nur die fingernägel und nagelfalze werden bei bedarf mit einer weichen, sterilisierten bürste 

gereinigt. hände und unterarme nicht bürsten. 
 — abspülen mit Wasser von den fingerspitzen zum ellenbogen hin. 
 — nach dem abspülen hände und unterarme mit einem keimarmen einmal-handtuch abtrocknen 

(abtupfen, nicht abreiben!). 
 — bei aufeinanderfolge kurzer eingriffe (Op + Op-pause < 60 min.) mit geringer Kontaminations-

wahrscheinlichkeit (intakte handschuhe!) kann vor dem nächsten eingriff die händewaschung 
unterbleiben.

 — Desinfektion: 
 — Die produktentnahme erfolgt ebenfalls aus einem spender mit ellenbogenbetätigung. 
 — zunächst werden hände und unterarme mit dem händedesinfektionsmittel benetzt. 
 — Während der anschließenden einreibephase wird das händedesinfektionsmittel sorgfältig  

in die hände und unterarme eingerieben. Dabei dürfen fingerkuppen, nagelfalze und finger-
zwischenräume nicht vernachlässigt werden. Die hände und unterarme müssen während der 
einreibezeit vollständig mit dem präparat benetzt sein. 

 — Die Dauer der einreibezeit richtet sich nach den herstellerangaben.
 — nach der einwirkzeit muss das händedesinfektionsmittel vollständig auftrocknen. restfeuch-

tigkeit führt im handschuh zu einem mikroklima, das hautirritationen begünstigt.

 — besondere anforderungen 
 — bei eingriffen, die eine besonders hohe Keimarmut erfordern, hat sich das sorgfältige einarbeiten
 — des Desinfektionsmittels in die nagelfalze mit einer bürste bewährt. zusätzlichen schutz  

bietet das tragen doppelter handschuhe (Double-Gloving).
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Händewaschen

Durch das Waschen der hände wird auf mechanischem Wege eine Keimverminderung erreicht, 
wobei die reduktionsrate beim Waschen wesentlich niedriger ist als bei der händedesinfektion.
Die hände sind zu waschen: 

 — bei Dienstbeginn/-ende,
 — bei sichtbarer Verschmutzung, 
 — vor den mahlzeiten
 — nach jedem toilettenbesuch
 — nach niesen, naseputzen oder husten.

Stark verschmutzte Hände

sichtbare Kontaminationen werden zunächst mit einem in Desinfektionsmittel getränkten einmal-
handtuch entfernt. stark verschmutze hände werden dann vorsichtig abgespült und danach erst ge-
waschen, wobei darauf zu achten ist, dass weder die umgebung noch die bekleidung bespritzt werden 
(z. b. bei Kontamination mit blut). Ggf. wird der Kontaminationsbereich danach desinfiziert und der 
Kittel gewechselt. im anschluss sind die hände zu desinfizieren.

Die seifenpräparate sind dem Wandspender zu entnehmen, das Verwenden von stückseife ist 
verboten. zum händetrocknen dürfen nur einmalhandtücher, keinesfalls stoffhandtücher für den Ge-
meinschaftsgebrauch, verwendet werden.

Hautschutz

Durch zu häufiges händewaschen wird die haut trocken, rissig und spröde. sind die hände erst 
auf diese art geschädigt, lassen sie sich nur schwer desinfizieren bzw. eine erforderliche Desinfektion 
wird wegen der dann zu befürchtenden schmerzen erst gar nicht mehr durchgeführt.

Wichtiger bestandteil der händehygiene ist daher die mehrmals täglich durchzuführende hautpfle-
ge mit fettcremes und lotionen aus der tube oder dem spender. Gemeinschaftsdosen sind wegen der 
Kontaminationsgefahr verboten.

treten beim personal unverträglichkeitsreaktionen auf ein händedesinfektionsmittel auf, so ist 
zunächst auf ein anderes präparat auszuweichen. bleibt dieser Versuch erfolglos, so ist der personalarzt 
aufzusuchen, der das weitere Vorgehen koordiniert (hautarzt etc.).

einzelheiten zum hautschutz sind in dem gesonderten hautschutzplan geregelt.
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B I o s t o f f v e r o r d n u n g

Die biostoffverordnung ist am 01.04.1999 in Kraft getreten. im Gegensatz zu vielen anderen re-
gelwerken auf dem Gebiet der hygiene, bei denen es sich meist nur um empfehlungen handelt, ist die 
biostoffverordnung ein materielles Gesetz und somit geltendes recht und in allen teilen verbindlich.

biologische arbeitsstoffe im sinne der biostoffverordnung sind mikroorganismen (bakterien, Viren, 
pilze, endoparasiten und prionen), die beim menschen infektionen, sensibilisierende oder toxische 
Wirkungen hervorrufen können. ziel der Verordnung ist der schutz der arbeitnehmer gegen Gefährdung 
durch biologische arbeitsstoffe bei der arbeit.

Das Kernstück der biostoffverordnung besteht in der Verpflichtung des arbeitgebers, tätigkeiten 
in abhängigkeit der von ihnen ausgehenden infektionsgefährdungen einer schutzstufe zuzuordnen und 
die erforderlichen schutzmaßnahmen festzulegen.

neben den allgemein vorhandenen infektionsgefährdungen müssen die in bestimmten bereichen
vorhandenen spezifischen Gefährdungen berücksichtigt werden. für den einzelnen beschäftigten
hängt die konkrete expositionssituation vom arbeitsbereich und den von ihm ausgeführten tätig-

keiten ab. Voraussetzung hierfür ist demnach eine Gefährdungsbeurteilung.

für die festlegung der auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung zu treffenden schutzmaßnahmen 
und Verhaltensregeln, z. b. über händehygiene, umgang mit scharfen und spitzen Gegenständen, rei-
nigung und Desinfektion von instrumenten, Verhalten bei unfällen, schutzmaßnahmen gegenüber mrsa
etc. bildet dieser hygieneplan die basis. mit seiner hilfe und in absprache mit der hygiene kann die 
abteilung arbeitssicherheit entsprechende betriebsanweisungen erstellen.

Diese betriebsanweisungen sind deshalb nicht bestandteil des hygieneplanes, sondern vielmehr 
sollen die betriebsanweisungen auf den hygieneplan aufbauen.

an dieser stelle sollen deshalb nur einige grundlegende begriffe geklärt werden.

Gezielte und ungezielte Tätigkeiten

Die biostoffverordnung unterscheidet zwischen gezielten und ungezielten tätigkeiten.

gezielte	tätigkeiten

bei gezielten tätigkeiten sind die biostoffe der spezies nach bekannt und die tätigkeit ist auf die 
biologischen arbeitsstoffe unmittelbar ausgerichtet. Die exposition ist den beschäftigten bekannt  
(z. b. forschung, pharmazie, biotechnologie).
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ungezielte	tätigkeiten

bei ungezielten tätigkeiten ist mindestens eine der drei Voraussetzungen nicht gegeben. beispiele 
hierfür sind z. b. abfallsortierung, aber natürlich auch viele tätigkeiten im Gesundheitswesen, denn 
hierunter versteht man laut Verordnung auch den beruflichen umgang mit menschen, wenn dabei 
biologische arbeitsstoffe freigesetzt werden.

Risikogruppen und Schutzstufen für biologische Arbeitsstoffe (1 bis 4)

Die biologischen arbeitsstoffe werden in vier risikogruppen unterteilt. Darauf basieren die zuge-
hörigen schutzstufen und erreger:

risikogruppen,	schutzstufen,	erreger

risikogruppe	1

Die Verursachung einer erkrankung beim menschen ist unwahrscheinlich.

schutzstufe	1

hierunter fallen tätigkeiten, bei denen kein umgang oder sehr seltener geringfügiger Kontakt mit 
potenziell infektiösem material wie Körperflüssigkeiten, ausscheidungen oder Körpergewebe besteht 
und auch keine offensichtliche ansteckungsgefahr durch aerosole gegeben ist, so dass eine infekti-
onsgefährdung sehr unwahrscheinlich ist.

beispiele: 
 — röntgenuntersuchung (ohne Kontrastmittel) 
 — sonographie 
 — eKG 
 — eeG 
 — auskultation und abtasten (ausnahme: Körperöffnungen) 
 — augenprüfung

risikogruppe	2

eine erkrankung kann hervorgerufen werden, und es besteht eine mögliche Gefahr für arbeitneh-
mer. Die Verbreitung der erreger in der bevölkerung ist zum einen unwahrscheinlich und zum anderen 
ist eine wirksame Vorbeugung und behandlung im falle einer Verbreitung normalerweise möglich.

schutzstufe	2

zur schutzstufe 2 gehören tätigkeiten, bei denen regelmäßig und in größerem umfang Kontakt zu 
Körperflüssigkeiten, ausscheidungen und Körpergeweben besteht, so dass daraus eine infektionsge-
fährdung durch erreger der schutzstufe 2 bzw. 3 entstehen kann.
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beispiele: 
 — punktionen 
 — injektionen 
 — blutentnahme 
 — Wundversorgung 
 — absaugen respiratorischer sekrete 
 — umgang mit benutztem instrumentarium (z. b. Kanülen) 
 — pflege bei inkontinenz 
 — entsorgung und transport (potentiell) infektiöser abfälle 
 — reinigung bzw. Desinfektion kontaminierter flächen und Gegenstände 
 — reparatur, Wartung und instandsetzung kontaminierter medizinischer Geräte

bei tätigkeiten mit Körperflüssigkeiten und ausscheidungen, von denen bekannt ist, dass sie Krank-
heitserreger der schutzstufe 3 enthalten (z. b. blut von patienten mit hiV; hbV oder hcV) ist anhand 
der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob diese tätigkeiten der schutzstufe 2 zugeteilt werden können 
oder ob die schutzstufe 3 erforderlich ist.

einige ausgewählte erreger zur schutzstufe 2
 — bakterien

 — bordetella pertussis 
 — clostridium botulinum 
 — clostridium perfringens 
 — clostridium tetani 
 — escherichia coli 
 — legionella spp. 
 — pseudomonas aeruginosa 
 — staphylococcus aureus 
 — streptococcus pyogenes 
 — Klebsiella spp. 
 — neisseria gonorrhoeae 
 — neisseria meningitidis 
 — proteus mirabilis 
 — salmonella enteritidis 
 — salmonella typhimurium 
 — salmonella paratyphi a, b, c 
 — streptococcus pneumoniae
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 — Viren 
 — adenoviridae 
 — coxsackie-Virus 
 — epstein-barr-Virus 
 — herpes-simplex-Virus 1 und 2 
 — hepatitis-a-Virus 
 — influenzavirus typ a, b, c 
 — masernvirus 
 — mumpsvirus 
 — norovirus 
 — rhinovirus 
 — rota-Virus 
 — Varizella-zoster-Virus 
 — zytomegalievirus

 — pilze
 — aspergillus fumigatus
 — candida albicans

risikogruppe	3

eine schwere erkrankung kann hervorgerufen werden und eine ernste Gefahr für den arbeitnehmer 
ist möglich. ebenso ist die Verbreitung in der bevölkerung möglich, jedoch besteht normalerweise eine 
wirksame Vorbeugung, und es gibt möglichkeiten zur behandlung.

schutzstufe	3

in diese schutzstufe fallen tätigkeiten mit biologischen arbeitsstoffen der schutzstufe 3. Dies gilt 
auch bereits dann, wenn der Verdacht besteht oder die Gefährdungsbeurteilung eine entsprechende 
Gefährdung bestätigt.

typischerweise werden hier tätigkeiten mit hohem expositionspotential eingeordnet, beispielsweise 
durch aerosolbildung beim umgang mit tbc-patienten oder Verletzungsgefahr.

einige ausgewählte erreger zur schutzstufe 3
 — bakterien 

 — bacillus anthracis 
 — mycobacterium tuberculosis 
 — mycobacterium leprae 
 — rickettsia prowazekii 
 — shigella dysenteriae (typ 1) 
 — Yersinia pestis
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 — Viren 
 — hepatitis-b-Virus 
 — hepatitis-c-Virus 
 — hepatitis-D-Virus 
 — hiV

unkonventionelle agenzien, die assoziiert sind mit transmissiblen spongiformen enzephalopathien 
(tse) 

 — creutzfeldt-Jakob-Krankheit 
 — Variante der creutzfeldt-Jakob-Krankheit 
 — bovine spongiforme enzephalopathie (bse) oder andere verwandte tierische tse
 — Gerstmann-sträussler-scheinker-syndrom

risikogruppe	4

eine schwere erkrankung kann hervorgerufen werden, und eine ernste Gefahr für die arbeitnehmer 
ist möglich. Die Gefahr der Verbreitung in der bevölkerung ist unter umständen groß, und es ist nor-
malerweise keine wirksame Vorbeugung und behandlung möglich.

einige ausgewählte Viren zur schutzstufe 4
 — ebola-Virus 
 — lassa Virus 
 — marburg-Virus 
 — Variola minor-Virus 
 — Variola-major-Virus

Organisatorische Maßnahmen

Die o. g. tätigkeiten dürfen vom unternehmer nur an personen übertragen werden, die eine abge-
schossene ausbildung in berufen des Gesundheitswesens haben oder die von einer fachlich geeigneten 
person unterwiesen sind und beaufsichtigt werden. fachlich geeignet sind personen, die aufgrund ihrer 
ausbildung und erfahrung infektionsgefahren erkennen und entsprechende abwehrmaßnahmen treffen 
können.
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folgende	forderungen	sind	einzuhalten:	

 — händewaschen vor eintritt in pausen und nach beendigung der tätigkeit 
 — bereitstellung von mitteln zum hygienischen reinigen und trocknen der hände sowie von haut-

schutz- und hautpflegeprodukten 
 — Von den arbeitsstoffen getrennte aufbewahrung von pausenverpflegung 
 — möglichkeit zum essen und trinken ohne beeinträchtigung der Gesundheit 
 — ausreichend geeignete, regelmäßig und bei bedarf zu reinigende bzw. zu wechselnde arbeitsklei-

dung und schutzausrüstung 
 — Getrennte aufbewahrung von straßenkleidung und arbeitskleidung bzw. schutzausrüstung 
 — pausen- und bereitschaftsräume nicht mit stark verschmutzter arbeitskleidung betreten 
 — sammlung von abfällen mit biologischen arbeitsstoffen in geeigneten behältnissen 
 — bereitstellung von mitteln zur Wundversorgung

für die einzelnen arbeitsbereiche sollen entsprechend der infektionsgefährdung maßnahmen zur 
Desinfektion, reinigung und sterilisation sowie zur Ver- und entsorgung schriftlich in einem hygieneplan 
festgelegt und überwacht werden.

Zusammenfassung

 — ziel: schutz der arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische arbeitsstoffe bei der arbeit. 
Kernstück: Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung durch den arbeitgeber, darauf aufbauende 
schutzmaßnahmen. 

 — enthält mindestanforderungen für tätigkeiten mit mikroorganismen, zellkulturen und humanendo-
parasiten. 

 — geltendes recht (materielles Gesetz) und in allen teilen verbindlich 
 — Gesetzlich verankert in der biostoffverordnung ist der ausschuss für biologische arbeitsstoffe 

(abas). Dieser hat die aufgabe, regeln und erkenntnisse für die tätigkeiten mit biologischen ar-
beitsstoffen zu ermitteln (trba), die dann vom bundesministerium für arbeit und sozialordnung 
im bundesgesetzblatt bekannt gegeben werden. einerseits wird dieses regelwerk erst schrittwei-
se entstehen. andererseits ist die biostoffV umzusetzen. hilfreich soll dabei der G42 sein sowie 
als Quelle von Kommentaren die amtliche begründung und protokolle aus den bundestags- oder 
bundesrats-Drucksachen
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§§ 1 – 4

anwendungsbereich

tätigkeiten mit biologischen arbeitsstoffen und in deren Gefahrenbereich
 — begriffsbestimmungen

z. b. biologische arbeitsstoffe = mikroorganismen, zellkulturen, endoparasiten und prionen

tätigkeiten

a) gezielt = der spezies nach bekannt auf die biol. arb. st. unmittelbar ausgerichtet/exposition
den beschäftigten bekannt (z. b. forschung, pharmazie, biotechnologie)
b) ungezielt = mindestens eine der drei Voraussetzungen ist nicht gegeben z. b. abfallsortierung
und Gesundheitswesen
tätigkeit ist auch der berufliche umgang mit menschen, wenn dabei biologische arbeitsstoffe
freigesetzt werden
risikogruppen für biologische arbeitsstoffe (1 bis 4)
1. Verursachung einer erkrankung beim menschen unwahrscheinlich
2. erkrankung kann hervorgerufen werden, mögliche Gefahr für arbeitnehmer. Verbreitung in der
 bevölkerung unwahrscheinlich, wirksame Vorbeugung und behandlung normalerweise möglich
3. schwere erkrankung kann hervorgerufen werden, ernste Gefahr für arbeitnehmer möglich,

Verbreitung in der bevölkerung möglich, normalerweise wirksame Vorbeugung und behandlung
möglich

4. schwere erkrankung kann hervorgerufen werden, ernste Gefahr für arbeitnehmer möglich,
Verbreitung in der bevölkerung unter umständen groß, normalerweise keine wirksame Vorbeu- 

 gung und behandlung möglich.
einstufung biologischer arbeitsstoffe in risikogruppen
arbeitgeberpflicht

§§ 5 – 8

Information	für	die	gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung bei gezielten tätigkeiten
Gefährdungsbeurteilung bei nicht gezielten tätigkeiten 
je nach risikogruppe sind entsprechende sicherheitsmaßnahmen festzulegen, zusätzliche maß-
nahmen bei sensibilisierenden und toxischen Wirkungen
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
vor aufnahme der tätigkeit, jährlich überprüfen
br, betriebsarzt, fachkraft für arbeitssicherheit
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§ 9

tätigkeiten	mit	biologischen	arbeitsstoffen	der	risikogruppe	1

§§ 10 – 12

schutzmaßnahmen

z. b.: gezielte und nicht gezielte tätigkeiten der risikogruppe 3 u. 4 dürfen nur fachkundigen be-
schäftigten übertragen werden

 — hygienemaßnahmen, schutzausrüstungen
 — unterrichtung der beschäftigten

erstellung einer arbeitsbereichs- und stoffbezogenen betriebsanweisung vor aufnahme der tätig-
keiten

§§ 13, 14 und 16

anzeige-	und	aufzeichnungspflichten

 — behördliche ausnahmen
 — unterrichtung der behörde

§ 15

arbeitsmedizinische	vorsorge

mindestens vor tätigkeitsaufnahme, regelmäßig und am ende der beschäftigung
pflichtuntersuchungen immer bei risikogruppe 4 und z. t. bei risikogruppe (2) und 3
angebotsuntersuchungen risikogruppe 2 und 3
sofern ein wirksamer impfschutz zur Verfügung steht, sind den beschäftigten impfungen
anzubieten

§ 17

ausschuss	für	biologische	arbeitsstoffe

§ 18

ordnungswidrigkeiten	und	straftaten
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§ 19

Übergangsvorschrift

bei inkrafttreten der VO bereits aufgenommene anzeigepflichtige tätigkeiten müssen der behörde 
innerhalb von 6 monaten nach inkrafttreten der VO angezeigt werden.

Anhänge II - IV

sicherheitsmaßnahmen bei tätigkeiten mit biologischen arbeitsstoffen in laboratorien und labor-
ähnlichen einrichtungen
spektrum reicht von nicht erforderlich über empfohlen bis verbindlich
sicherheitsmaßnahmen bei gezielten und nicht gezielten tätigkeiten
Verpflichtende arbeitsmedizinische Vorsorge
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An- und Ausziehen steriler Handschuhe

a B c d

f g h I

f,	g  – um die kontaminierten handschuhe wieder  
auszuziehen, greift eine hand in die innenfläche der  
anderen hand, hebt den handschuh an, zieht ihn ab 
(G) und hält ihn fest.

h,	I  – Die unbehandschuhte hand fasst nun unter die 
stulpe der behandschuhten hand (h) und zieht ihn eben-
falls ab, so dass am ende der handschuh umgekrempelt 
ist und den zweiten handschuh in sich behält (i).

B  – ein handschuh wird 
mit einer hand an der  
stulpe angefasst und über 
die andere hand gezogen.

c,	d  – Die behandschuhte hand greift nun unter die  
stulpe des anderen handschuhs (c) und zieht ihn über 
die behandschuhte hand.

a  – um sich allein sterile  
handschuhe anzuziehen, 
werden sie aus der  
Verpackung genommen  
und mit dem einpackpapier 
so hingelegt, dass die  
stulpen nach vorn zeigen.


