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V O R W O R T  

I m  Jahre 1958 wurde vom Bundesminister f ü r  Atomkernenergie und Wasserwi r t -  
s c h a f t  d i e  Reaktor-Si  cherhe i  tskommission (RSK) beru fen .  D ie  RSK h a t  d i e  
Aufgabe, den zuständigen Bundesmin is ter  - s e i t  1972 i s t  d i e s  de r  Bundesmi- 
n i s t e r  des I nne rn  - i n  a l  l e n  Fragen de r  S i c h e r h e i t  von Atomanlagen, insbe-  
sondere b e i  de r  Wahrnehmung de r  ihm i m  a tomrech t l i chen  Genehmigungs- und 
Au f s i ch t sve r f ah ren  nach A r t i  k e l  85 des Grundgesetzes ob1 iegenden Aufgaben, 
zu beraten.  

D ie  RSK bes teh t  aus unabhängigen Exper ten versch iedener  Fachgebiete.  I h r e  
Beratungen s i n d  v e r t r a u l i c h  und n i c h t  ö f f e n t l i c h .  D ie  Ergebnisse i h r e r  Be- 
ra tungen f a ß t  d i e  RSK i n  Empfehlungen an den zuständigen Bundesmin is ter  zu- 
sammen. 

S e i t  de r  Neuberufung und Reorgan isa t ion  de r  RSK i m  Jahre 1971 durch den Bun- 
desm in i s t e r  f ü r  B i  1  dung und !Wissenschaft  werden d i e  Empfehl ungen i m  "Bundes- 
anzeiger '  (BAZ) v e r ö f f e n t l  i c h t .  Damit so1 1  d i e  B e r a t u n g s t ä t i  gkei  t t ranspa-  
r e n t  ges ta l  t e t  und dem gest iegenen I n fo rma t i onsbedü r f n i  s  de r  D f f e n t l  i c h  k e i  t 
Rechnung getragen werden. 

D ie  Geschäftsstelle der ~eaktor-Sicherheitskommission g i  b t  i m Auf t r a g e  des 
Bundesmin is ters  des I nne rn  d i e  i m  Bundesanzeiger v e r ö f f e n t l i c h t e n  Empfeh- 
lungen nochmals geschlossen i n  Be r i ch t s f o rm  heraus. 

D ie  B e r i c h t e  s i n d  i n  zwei T e i l e  gegl i e d e r t :  T e i l  I e n t h ä l t  d i e  Empfehl ungen 
de r  RSK, T e i l  I 1  Bekanntmachungen über d i e  RSK. Jeder Band e n t h ä l t  e i n  S t i c h -  
wo r t ve r ze i  chn i  s. 

M i t  dem j e t z t  herausgegebenen Band l i e g e n  nunmehr d r e i  Bände vo r :  

Band ------ 1: IRS-A-9 (Dezember 1975), Empfehlungen de r  RSK 1971 b i s  1974 
(68. b i s  96. S i t zung )  
Se i ten :  1 -1  b i s  I - l i 6  und 11-1 b i s  11-23 

Anhang A: RSK-Lei tl i n i e n  f ü r  Druckwasserreaktoren, 
Ausgabe 04.74 

Band 2: IRS-A-11 (August 1976), Empfehlungen de r  RSK 1974 b i s  1975 
(97. b i s  105. S i t zung )  
Se i t en :  1-117 b i s  1-145 

Band ------ 3: GRS-12 (August 1978), Empfehlungen de r  RSK 1975 b i s  1977 
(106. b i s  129. S i t zung )  
Se i t en  1-146 b i s  1-276 und 11-24 b i s  11-25 

Band 3  e n t h ä l t  auch d i e  gemeinsam von der  Reak to r -S icherhe i t skommiss ion  und 
de r  Strahlenschutzkommission verabschiedete Empfehlung zum Entsorgungszen- 
trum. 



P R E F A C E  

I n  1958, t h e  Federal  M i n i s t e r  o f  Atomic Energy and Mater Management has 
e s t a b l  i shed  t he  Reactor Sa fe t y  Commission (RSK). The RSK has t o  adv i se  t h e  
f e d e r a l  m i n i s t e r  r espons ib l e  f o r  a l l  ques t ions  o f  s a f e t y  i n  nuc lear  p l a n t s ,  
e s p e c i a l l y  i n  those tasks which t h e  m i n i s t e r  has t o  f u l f i l l  i n  consequence 
o f  a r t i  c l  e  85 o f  t h e  Fundamental Law o f  t h e  Federal  Republ i c  o f  Germany . 
Since 1972 t h e  Federal  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r  i s  r espons ib l e  f o r  t h i s  
f i e l d .  

The members o f  t h e  RSK a r e  independent expe r t s  o f  va r i ous  spec ia l  branches 
o f  sc ience.  T h e i r  meet ings a r e  c o n f i d e n t i a l  and n o t  publ  i c .  The RSK Summa- 
r i z e s  t h e  r e s u l t s  of t h e i r  d i scuss ions  i n t o  recommendations which a r e  d i r e c -  
t e d  t o  t h e  r espons ib l e  f e d e r a l  m i n i s t e r .  

S ince t h e  RSK was newly e s t a b l i s h e d  and reorgan ized  i n  1971 by t h e  Federal  
M i n i s t e r  o f  Educat ion and Science, t h e  recommendations a r e  pub l i shed  i n  t h e  
"Bundesanzeiger '  (BAZ). Th i s  makes t h e  work o f  t h e  RSK t r anspa ren t  f o r  t h e  
publ  i c .  

A f t e r  t h e  recommendations a r e  pub l i shed  i n  t h e  "Bundesanzeiger" t h e  ofcfice 
of the RSK pub l i shesdhem once more as a  c l osed  r e p o r t ,  by o r d e r  o f  t h e  
Federal  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r .  

The r e p o r t s  a r e  dev ided i n  two p a r t s :  P a r t  I con ta i ns  t h e  recommendations 
which a r e  g i ven  by t h e  RSK; p a r t  I 1  con ta i ns  t h e  o f f i c i a l  n o t i c e s  concern ing 
t h e  RSK. There a l s o  i s  a  subjec. t  index. 

Three volumes a r e  publ  i shed  by now: 

Vohme -------- 1  : IRS-A-9 (December 1975), Recommendations o f  t h e  RSK 1971 t o  1974 
(68 th  t o  96 th  meet ing)  
pages: 1-1 t o  1-116 and 11-1 t o  11-23 
appendix A: RSK-guide l i n e s  f o r  PUR, e d i t i o n  04.74 

Volume -------- 2: IRS-A-11 (August 1976), Recommendations o f  t h e  RSK 1974 t o  1975, 
( 97 th  t o  105th meet ing)  
pages: 1-117 t o  1-145 

Vol -------- ume 3: GRS-I2 (August 1978), Recommendations o f  t h e  RSK 1975 t o  1977 
(106 th  t o  129th meet ing)  
pages: 1-146 t o  1-276 and 11-24 t o  11-25 

Volume 3 a l s o  con ta i ns  t h e  recommendation on german Waste Treatment and 
Storage Centre  which was g i ven  by t h e  Reactor Sa fe t y  Commission (RSK) i n  
communi t y  w i  t h  t h e  Radio1 o g i c a l  P r o t e c t i o n  Commission (SSK) , i n  autumn 1977. 
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Teil I 



I. BEKANNTMACHUNGEN VON EMPFEHLUNGEN DER REAKTOR-SICHERHEITSKOMMISSION (RSK) 

Nach § 9  Abs. 2  de r  Bekanntmachung über  d i e  B i l dung  e i n e r  Reaktor -S icher-  
hei tskommission i n  de r  Fassung vom 25.Mai 1973 ( s i ehe  BAZ Nr.118 vom 
29.Juni 1973 bzw. IRS-A-11, S.11-15 f f . )  werden d i e  Empfehlungen de r  RSK 
i m  Bundesanzeiger (BAZ) v e r ö f f e n t l i c h t .  A l s  Ergebnisse der  106. b i s  125. 
S i t zung  de r  RSK wurden f o l  gende Empfehl ungen bekanntgegeben : 

BAZ Nr.37 vom 24.2.1976 106. S i  tzung am 17.9.1975 

1. Stellungnahme de r  RSK zu dem USAEC-Bericht WASH 1400 
(Rosmussen-Report) und z u r  R i s i k o b e u r t e i l u n g  

1. Einführung --------- 

Zum Sicherhei tsnachweis  e ines jeden Kernkraf twerkes gehö r t  d i e  Analyse 
e ines we i ten  Spektrums p o s t u l i e r t e r  S t ö r f ä l l e .  I n  de r  S t ö r f a l l a n a l y s e  
werden deshalb aufgrund i h r e r  " G l a u b h a f t i g k e i t "  verschiedene "Auslegungs- 
s t ö r f ä l l  e" d e f i n i e r t ,  d i e  d i e  Basis f ü r  d i e  s i che rhe i  t s t echn i sche  Aus1 e- 
gung von Kernkraf twerken b i l d e n  und insbesondere f ü r  d i e  Bemessung d e r  
s i che rhe i  t s techn ischen  E in r i ch tungen dienen. 

D ie  Auswahl von Aus legungss tö r fä l len  be ruh t  au f  e i n e r  n i c h t  q u a n t i f i z i e r -  
t e n  Abschätzung von Ereigniswahrscheinlichkeiten. Auf d i e s e r  Bas is  werden 
S t ö r f ä l  l e  pos tu l  i e r t ,  d i e  b e i  de r  Auslegung zu be rücks i ch t i gen  s ind .  D ie  
Analyse de r  S t ö r f ä l l e  und d i e  Bestimmungen de r  notwendigen s i c h e r h e i t s -  
technischen E in r i ch tungen e r f o l g t  dann m i t  de te rm in i s t i s chen  Methoden. 
Diese Vorgehensweise w i r d  durch verschiedene s i che rhe i t s t echn i sche  Forde- 
rungen ergänzt .  Es w i r d  g e f o r d e r t ,  daß e ine  S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g  z u r  
Beherrschung e ines u n t e r s t e l l t e n  S t ö r f a l l e s  auch dann noch f u n k t i o n s f ä h i g  
b l e i b t ,  wenn e i n e  a k t i v e  Einzelkomponente de r  S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g  
versag t  (E inze l  f e h l  e r k r i  t e r i  um). Ferner  w i r d  ver1 angt ,  daß z u r  Beherr-  
schung e ines u n t e r s t e l l t e n  S t ö r f a l l e s  mehrere, voneinander unabhängige 
S icherhe i . t se in r i ch tungen vorhanden s i n d  (Mehrfachredundanzen). S c h l i e ß l i c h  
e r f o l g t  d i e  Analyse der  b e i  den u n t e r s t e l l t e n  S t ö r f ä l l e n  au f t re tenden 
K r ä f t e  und sons t igen  Belastungen (z.B. Temperatur) und d i e  Auslegung de r  
S icherhei tssysteme i n  konse rva t i ve r  Weise, wobei e b e n f a l l s  wahrschein- 
l i c h k e i t s t h e o r e t i s c h e  Überlegungen e ine  R o l l e  sp ie l en .  D ie  konse rva t i v -  
mechanis t ische Behandlung de r  S t ö r f ä l l e  d i e n t  auch dazu, Feh le r  gemein- 
samer Ursache (common mode) sowe i t  w ie  mögl ich zu reduz ie ren ,  was b e i  
e i n e r  r e i n  p r o b a b i l i s t i s c h e n  Betrachtungsweise nur  sehr schwer mög l i ch  
wäre. D ie  aus dem B e t r i e b  von Kernkraf twerken vor l iegenden Erfahrungen 
zeigen, daß s i c h  d i ese  Methoden, d i e  s i c h  i n  den S icherhe i tskonzepten  
n iederschlagen,  i m  wesent l ichen bewährt haben. 

106. S i t zung  



S e i t  etwa 10 Jahren werden jedoch Anstrengungen unternommen, den r e l a t i v  
großen Ermessensspielraum i n  der  b i she r i gen  Vorgehensweise b e i  de r  Aus- 
wahl der  zu un te r s te l l enden  S t ö r f ä l l e  durch K r i t e r i e n  zu ersetzen,  d i e  a u f  
e i n e r  zahlenmäßig faßbaren, p r o b a b i l i s t i s c h e n  Abschätzung beruhen. Z i e l  
d i e s e r  A rbe i t en  i s t  es e i n e r s e i t s ,  nachvo l l z iehbare  Aussagen über  das 
R i s i k o  durch den B e t r i e b  von Kernkraf twerken - i m  Ve rg le i ch  zu anderen 
n a t ü r l i c h e n  oder z i v i l i s a t o r i s c h e n  R i s i ken  - zu e rha l t en ,  und ande re rse i t s  
- i m  Sinne e i n e r  Aufwand-Nutzen-Analyse - d i e  Beeinf lussung des R i s i kos  
durch z u s ä t z l i c h e  E in r i ch tungen und Maßnahmen b e u r t e i l e n  zu können. So 
wurden z.B. i n  de r  Bundesrepubl ik Deutschland insbesondere f ü r  d i e  Not-  
kühlsysteme sehr  d e t a i l l i e r t e  Wahrscheinlichkeitsuntersuchungen durchge- 
f ü h r t .  D ie  umfassendste A r b e i t  d i e s e r  A r t  wurde i n  den USA i m  A u f t r a g  de r  
AEC i n  der  Z e i t  von 1972 b i s  1974 m i t  einem Aufwand von 50 Mannjahren i n  
Form der  Reak to r -S i che rhe i t s s tud ie  (WASH 1400, sog. Rasmussen-Report) 
e r s t e l l t ,  i n  der  der  Versuch unternommen wurde, das R i s i k o  durch mögl iche 
S t ö r f ä l l e  an Kernkraf twerken i n  s e i n e r  Gesamtheit r e a l i s t i s c h  abzuschätzen. 

Die RSK h ä l t  d e r a r t i g e  Bemühungen f ü r  notwendig, da nach i h r e r  Ans i ch t  
durch verg le ichende Ris ikoanalysen d i e  Homogenisierung der  s i c h e r h e i t s -  
technischen Anforderungen g e f ö r d e r t  und u.a. auch d i e  Aufdeckung von 
Schwachstel len i n  der  Beherrschung von S t ö r f ä l l e n  e r l e i c h t e r t w i r d .  
H ie rdurch  kann vermieden werden, daß bestimmte S t ö r f ä l l e  bzw. S t ö r f a l l a b -  
l ä u f e  i n  i h r e r  Bedeutung überbewer tet  und g l e i c h z e i t i g  andere, m i t  g l e i -  
cheni oder höherem Gefahrenpoten t ia l ,  i n  der  Auslegung nu r  unzureichend 
b e r ü c k s i c h t i g t  werden. Diese Ans i ch t  w i r d  durch d i e  Ergebnisse de r  
S i c h e r h e i t s s t u d i e  e r h ä r t e t ,  nach denen be i sp ie l swe i se  f ü r  das i n  de r  
S tud ie  b e t r a c h t e t e  Konzept e ines US-Druckwasserreaktors e i n  b i s h e r  wenig 
beach te te r  Bruch i m  Nachkühlsystem außerhalb des S i che rhe i t sbehä l t e r s  
merk1 i c h  zum gesamten R i s i  ko b e i  t r ä g t .  

2.1 Übe r t r agba rke i t  au f  deutsche Ve rhä l t n i sse  ------- ................................. 
Nach Meinung de r  RSK können a l l e r d i n g s  d i e  q u a n t i t a t i v e n  Ergebnisse de r  
S i c h e r h e i t s s t u d i e  n i c h t  ohne we i t e res  au f  d i e  Ve rhä l t n i sse  i n  de r  Bundes- 
r e p u b l i k  Deutschland über t ragen werden. So t r ä g t  nach den Ergebnissen 
d i e s e r  S i c h e r h e i t s s t u d i e  (WASH 1400) e i n  Versagen des Reaktordruckbehäl-  
t e r s  nur  unwesent l ich zum Gesamtr is iko b e i ,  vorausgesetzt ,  daß e i n  
d i r e k t e r  Folgeschaden am S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  äußerst  unwahrschein l ich i s t .  
Vielmehr w i r d  be i  amerSkanischen Anlagen das Gesamtr is iko durch den A u s f a l l  
de r  Kernnotkühlsysteme bestimmt. D ie  jedoch i n  de r  Bundesrepubl ik Deutsch- 
l a n d  gel tenden höheren s i che rhe i t s t echn i schen  Anforderungen, insbesondere 
an Redundanz und räuml iche  Trennung von S i che rhe i t se in r i ch tungen ,  lassen  
e i n e  bessere Ve r fügba rke i t  d i e s e r  Systeme erwarten. Be i sp ie l swe i se  e r g i b t  
s i c h  f ü r  d i e  Kernnotkühlsysteme deutscher  Anlagen e i n e  höhere Verfügbar- 
k e i t .  Man muß a l s o  i n  der  Bundesrepubl ik Deutschland d i e  r e l a t i v e  Be- 
deutung des Versagens de r  Notkühlung und d i e  des Versagens des Reaktor-  
druckbehäl t e r s  anders bewerten. 

Die i m  Ve rg le i ch  zu amerikanischen Standor ten höhere Bevölkerungsdichte 
i n  de r  Umgebung deutscher  S tandor te  wäre zwar b e i  angenommenem g le i chen  
I n d i v i d u a l r i s i k o  m i t  einem höheren Bevö lkerungsr is i ko  verbunden; d i e  RSK 
i s t  jedoch der  Meinung, daß de r  E i n f l u ß  der  höheren Bevölkerungsdichte 
durch d i e  höheren s i che rhe i t s t echn i schen  Anforderungen an deutsche 
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Anlagen mindestens kompensiert  w i rd .  

2.2 Offene Fragen ---------- -- 
Eine k r i t i s c h e  Bewertung der  S i c h e r h e i t s s t u d i e  b e s t ä t i g t  d i e  e i n e r  R i s i k o -  
analyse heute noch gezogenen Grenzen. Während i m  b i she r i gen  S i che rhe i t s -  
konzept Uns icherhe i ten  i n  de r  Analyse von S t ö r f a l l a b l ä u f e n  durch konser- 
v a t i v e  Annahmen abgedeckt werden, s i n d  b e i  e i n e r  Ris ikoanalyse,  d i e  über 
e i n e  Abschätzung hinaus a l s  Bas is  f ü r  e i n e  Risikobewertung dienen s o l l ,  
r e a l i s t i s c h e  Aussagen über Ab lau f  und Auswirkungen der  S t ö r f ä l l e  b i s  h i n  
zu Sach- und Personenschäden e r f o r d e r l i c h ,  oder es s i n d  zumindest d i e  i n  
den Berechnungen en tha l  tenen S icherhe i  tsmargen zu q u a n t i f i z i e r e n .  Dies 
i s t  vo r  a l l e m  b e i  sehr unwahrschein l ichen S t ö r f ä l l e n ,  d i e  mögl icherweise 
zum Schmelzen des Reaktorkerns und zum Versagen des S i che rhe i t sbehä l t e r s  
führen,  noch n i c h t  i n  be f r i ed igende r  Weise mögl ich.  Es muß auch d i e  Frage 
g e s t e l l t  werden, ob es i n  Zukun f t  mög l i ch  s e i n  w i rd ,  d i e  Versagenswahr- 
s c h e i n l i c h k e i t  von Einzelkomponenten f ü r  sehr unwahrschein l iche Versagens- 
mechanismen h in re ichend zu p r ä z i s i e r e n .  

Noch n i c h t  v ö l l i g  g e k l ä r t  i s t  b i s h e r  d i e  Frage, w ie  Wahrsche in l i chke i ten  
f ü r  s t ö r f a l l a u s l ö s e n d e  und den Ab lau f  beeinf lussende E re ign i sse  u n t e r  
E inschluß menschl icher  Verhal tensweisen und Feh le r  gemeinsamer Ursachen 
(common mode) ausreichend genau angegeben werden s o l l e n .  Wegen de r  b e i  
Kernkraf twerken - gegenüber konven t i one l l en  Anlagen - i m  a l lgemeinen 
höheren Anforderungen an Auslegung, Prüfung und Überwachung, i s t  d i e  
E r m i t t l u n g  d i e s e r  Daten durch E x t r a p o l a t i o n  aus de r  konven t i one l l en  Technik 
nu r  konse rva t i v  mögl ich.  Dabei i s t  a l l e r d i n g s  zu beachten, daß i m  Kern- 
kraf twerksbau - h ä u f i g  wegen der  Blockgröße - o f tma l s  neua r t i ge  Konstruk- 
t i q n e n  m i t  ge r i nge r  Be t r i ebse r fah rung  e i n g e s e t z t  werden müssen.Mögliche 
Fehl e r  gemeinsamer Ursache, d i e  o f t  schwer zu i d e n t i f i z i e r e n  s ind ,  s t e l l  en 
u n t e r  Umständen d i e  s t a t i s t i s c h e  Unabhängigkei t  redundanter Systeme und 
dami t  d i e  Zahlenwerte de r  Z u v e r l ä s s i g k e i t s u n t e r s u c h u n g  i n  Frage und 
lassen  nach w ie  vor  e i n  konserva t i ves  Vorgehen ratsam erscheinen. 

Um von e i n e r  Risikoabschätzung zu e i n e r  Risikobewertung zu gelangen, i s t  
es notwendig, neben e i n e r  Einengung der  Uns icherhe i ten  i n  der  Bestimmung 
de r  durch S t ö r f ä l l e  verursachten Schäden und de r  zugehörigen Schadens-, 
wah rsche in l i chke i t en  e inen geeigneten Bewertungsmaßstab zu f i nden .  H ie r zu  
i s t  u.a. auch d i e  systemat ische Erfassung der  i n  anderen Bereichen gegebe- 
gen R i s i ken  notwendig. 

Obwohl e i n  a u s s c h l i e ß l i c h  p r o b a b i l i s t i s c h e s  S icherhe i tskonzept  v e r f r ü h t  
e r sche in t ,  i s t  d i e  RSK aufgrund de r  oben genannten Überlegungen de r  
Ans icht ,  daß d i e  q u a n t i t a t i v e  R is ikoana lyse  e inen w i ch t i gen  B e i t r a g  zu r  
Reak to rs i che rhe i t  l e i s t e n  und. insbesondere z u r  Homogenisierung de r  
s i che rhe i t s t echn i schen  Auslegung be i t r agen  kann. Darüber hinaus h ä l t  d i e  
RSK e i n e  R is ikoana lyse  f ü r  notwendig, um den E i n f l u ß  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
S tando r t ve rhä l t n i sse  zu q u a n t i f i z i e r e n .  Dabei i s t  d i e  S i c h e r h e i t s s t u d i e  
WASH 1400 von großem Nutzen, da d i e  eigenen A rbe i t en  zum e inen vo r  a l l e m  
a u f  d i e  Analyse so l che r  S t ö r f ä l l e  und S t ö r f a l l a b l ä u f e  k o n z e n t r i e r t  werden 
können, deren B e i t r a g  zum R i s i k o  s i g n i f i k a n t  i s t ,  und zum anderen darau f ,  
systembedingte Abweichungen von amerikanischen Anlagen zu untersuchen. 
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Die  RSK e m p f i e h l t  daher, daß d i e  i m  Au f t rag  de r  Bundesregierung i n  d i e  
Wege g e l e i t e t e n  Untersuchungen z u r  We i te ren tw ick lung  und Verbesserung 
de r  R i s i  koanalyse v e r s t ä r k t  und u n t e r  Berücks ich t igung  de r  i n  d i e s e r  
Stel lungnahme genannten Schwerpunkte vo range t r ieben  werden. 

2. Kernk ra f twerk  Grohnde 
Schutz gegen chemische Explos ionen 

D ie  RSK h a t  un te r such t ,  ob e i n e  Verbauung des Innenhofs  des K e r n k r a f t -  
werks Grohnde aus Gründen des Explos ionsschutzes e r f o r d e r l i c h  i s t  und 
dabei  f o l  genden Sachverha l t  f e s t g e s t e l l  t : 

Exp los i ons fäh ige  S t o f f e  können a u f  de r  Bundesstraße 85 und au f  der  Weser 
t r a n s p o r t i e r t  werden. Beide Verkehrswege s i n d  aber  über  450 m vom Innen- 
h o f  des Kernkraf twerkes e n t f e r n t .  D i e  maximale Transportmenge a u f  de r  
Straße b e t r ä g t  30 t. Auf der  Weser können zwar größere Mengen t r anspo r -  
t i e r t  werden - s i e  i s t  b e i  ausreichendem Wasserstand f ü r  Eu ropasch i f f e  
m i t  e i n e r  maximalen E inze l  tankgröße von 300 m3 be fahrbar  - zwischen de r  
Weser und dem Kernkra f twerk  l i e g e n  aber  noch Bauwerke, d i e  durch Verw i r -  
belung das Vordr ingen e ines  zündfähigen Gemisches i n  den Innenhof  des 
Kernkraf twerkes noch unwahrsche in l i cher  machen. 

D ie  RSK i s t  de r  Ans ich t ,  daß es wegen de r  s t a n d o r t s p e z i f i s c h e n  Gegeben- 
h e i t e n  n i c h t  notwendig i s t ,  den Innenhof  des Kernkraf twerkes Grohnde zu 
verbauen. 

BAZ Nr.37 vom 24.2.1976 

1. Kernk ra f twerk  L ingen (KWL) 
B e f r i s t e t e r  B e t r i e b  m i t  den r e p a r i e r t e n  Dampfumformern 

D ie  RSK h a t t e  a u f  i h r e r  95.Si tzung am 19. Jun i  1974 und a u f  i h r e r  - 
97.Si tzung am 18.September 1974 e i n e r  Wieder inbetr iebnahme des K e r n k r a f t -  
werkes L ingen nach e i n e r  Reparatur  de r  Dampfumformer zugestimmt und d i e  
Be t r iebsdauer  a u f  e i n  Jahr  b e f r i s t e t .  Diese F r i s t  l ä u f t  am 15.0ktober 1975 
ab. 

Auf i h r e r  107.Si tzung am 15.0ktober 1975 h a t  d i e  RSK d i e  i m  Zusammenhang 
m i t  e i n e r  bean t rag ten  F r i s t v e r l ä n g e r u n g  stehenden Fragen bera ten .  Ausge-- 
hend von den guten Be t r iebser fahrungen  m i t  den Dampfumformern s e i t  i h r e r  
Reparatur  und den inzwischen ohne g rav ie rende  Befunde durchge führ ten  
Wiederholungsprüfungen, ge lang t  d i e  RSK zu de r  Auffassung, daß e i n e r  
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F r i  s t v e r l  ängerung des &tri ebes des Kernkraf twerkes L i  ngen um zwöl f 
Monate zu9estimmt werden kann, wenn d i e  folgenden Voraussetzungen gegeben 
s i nd :  

D ie  i n  der  RSK-Empfehlung vom 19. Jun i  1974 und den S te l l unyahmen  des 
RSK-UA REAKTORDRUCKBEHÄLTER vom 9. September 1974 und 10. Dezember 1974 
ge fo rde r ten  Maßnahmen und Prüfungen werden i n  einem Umfang w e i t e r g e f ü h r t ,  
der  m i t  dem UA REAKTORDRUCKBEHRLTER abzustimmen i s t .  

2. Kernkraf twerk Würgassen (KWW) 
B e f r i s t e t e r  Wei t e r b e t r i e b  m i t  den Schnel l  abschal tbehäl  t e r n  

D ie  RSK h a t  a u f  i h r e r  103. S i t zung  f ü r  das Kernkraf twerk Würgassen d i e  
Empfehlung verabschiedet ,  dem Wei t e r b e t r i e b  der  Schnel labschal  tbehäl  t e r  
f ü r  6 Monate zuzustimmen. Inzwischen h a t  d i e  RSK i n  e i n e r  Reihe von 
Si tzungen d i e  m i t  den Schnel labschal tbehäl te rn  zusammenhängenden S icher -  
he i  t s f r a g e n  ausführ1 i c h  d i s k u t i e r t .  Un te r  Berücks ich t igung  d i e s e r  Bera- 
tungen und der  vorgel  egten Unter1 agen kommt d i e  RSK aus grundsätz l  i chen 
Erwägungen zu dem Schluß, daß d i e  Schne l l abscha l t behä l t e r  i n  i h r e r  j e t z i -  
gen Form a l  s  Dauer1 ösung n i c h t  be l  assen werden so1 1  ten .  

D ie  RSK empf ieh l  t deshal b, d i e  Schnel labscha l  t behäl t e r  nur  f ü r  e inen 
b e f r i s t e t e n  Zei t raum zu be t re iben ,  und i s t  de r  Ans ich t ,  daß e ine  Ersa tz -  
1  ösung so schne l l  w ie  mögl i c h  - spätestens i nne rha lb  der  nächsten 3  b i s  5 
Jahre - r e a l  i s i e r t  werden so1 1  te.. D ie  RSK h ä l t  es f ü r  notwendig, daß der  
A n t r a g s t e l l e r  unve rzüg l i ch  d i e  Planung f ü r  e i ne  Ersatz lösung zu Ende 
f ü h r t  und a l l e  e r f o r d e r l i c h e n  Unter lagen spätestens i nne rha lb  e ines 
Jahres der  RSK z u r  abschließenden Stel lungnahme v o r l e g t .  

D ie  RSK h ä l t  e inen  b e f r i s t e t e n  B e t r i e b  f ü r  v e r t r e t b a r ,  wenn während e i n e r  
so1 chen Zei  tdauer  durch W i  ederhol  ungsprüfungen an den Behäljtern e i  ne ver -  
s c h ä r f t e  Überwachung durchge führ t  w i rd ,  so daß e i n  Versagen ausgeschlossen 
werden kann. Die RSK s t ü t z t  s i c h  h i e r b e i  u.a. a u f  d i e  Ergebnisse der  
durchgeführ ten Prüfungen, insbesondere a u f  d i e  Druckproben, und a u f  d i e  
an einem O r i g i n a l  behäl t e r  i m  Kernkra f twerk  Brunsbü t te l  durchgeführ ten 
Versuche m i t  Schwellbeanspruchung. 

D ie  RSK empfiehl  t, d i e  Wiederhol ungsprüfungen h a l  b j ä h r l  i c h  durchzuführen. 
Das h i e r f ü r  e r f o r d e r l i c h e  Programm s o l l  m i t  dem Gutachter  abgestimmt 
und der  RSK vo rge leg t  werden. Damit d i e  Bedinoungen f ü r  d i ese  Prüfungen 
s i  n n v o l l  f e s t g e l e g t  werden können, hä l  t d i e  RSK GJerkstoffversuche f ü r  
e r f o r d e r l  i ch, i n  d6nen U .a. i m  Großpl at ten-Versuch Schweißnähte g e p r ü f t  
werden, be i  denen de r  Zustand der  Schweißnähte der  Behä l t e r  konse rva t i v  
s i m u l i e r t  w i r d .  Das Programm f ü r  d iese  Versuche sowie deren Ergebnisse 
s i n d  de r  RSK e b e n f a l l  s  vo rzu l  egen. 

Der A n t r a g s t e l l e r  un te r such t  a l s  Ersatz lösung d i e  Umrüstung au f  e i n  
E inze l  behäl tersystem und a l  t e r n a t i v  d i e  ex te rne  A u f s t e l l  ung von Sammel be- 
hä l  t e r n .  E ine endgül t i ne S t e l l  ungnahme h i e r z u  w i r d  d i e  RSK e r s t  abgeben, 
wenn d i e  Gutachten h ie rübe r  vorge l  e g t  worden s i nd .  
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BAZ Nr.97 vom 22.5.1976 

1. Kernkraftwerk Brokdorf 
Standort, Sicherheitskonzept und 1.Teilerrichtungsgenehmigung 

Die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG hat im Frühjahr 1974 einen Antrag auf 
Errichtung des Kernkraftwerkes Brokdorf in der Gemeinde Brokdorf, Land- 
kreis Steinburg, ges t e l l t .  Das Kernkraftwerk wird mit einem KWU-Druck- 
wasserreaktor ausgestat te t ,  der eine thermische Leistung von 3765 MW hat. 
Die elektrische Netto1 eistung des Kernkraftwerks beträgt 1294 M W .  

Das Kernkraftwerk Brokdorf wird nach einem Sicherheitskonzept gebaut, 
welches sich im Grundsatz bei den in der Bundesrepublik Deutschland 
betriebenen Kernkraftwerken, die mit einem Druckwasserreaktor ausgestat te t  
sind,  berei ts  bewährt hat. Auf Anregungen der RSK und der Gutachter hin 
wurde dieses Sicherheitskonzept im Laufe der Jahre ständig verbessert. 

Die RSK hat in 5 Sitzungen sowie in 9 Sitzungen der zuständigen Unter- 
ausschüsse gemeinsam mit dem Gutachter, der Genehmigungsbehörde sowie 
mit dem Antragsteller und Hersteller  das Sicherheitskonzept für  das 
Kernkraftwerk Brokdorf beraten. Die Mi tgl ieder des RSK-UA STANDORTFRAGEN 
haben den Standort besichtigt .  Außerdem lagen d ie  zur Beurteilung notwen- 
di gen Unter1 agen vor. 

Aufgrund der Beratungsergebnisse empfiehlt d ie  RSK dem Bundesminister des 
Innern, der Errichtung des Kernkraftwerks Brokdorf am vorgesehenen Stand- 
o r t  zuzustimmen. Z u  den nachstehend aufgeführten Punkten gibt  die  RSK 
fol gende Stel l  ungnahme ab: 

Das Kernkraftwerk sol l  auf dem rechten Ufer der Unterelbe bei Strom- 
kilometer 682-683 im Gebiet der Gemeinde Brokdorf, Landkreis Steinburg, 
e r r i ch t e t  werden. Der Standort l i e g t  im ebenen Gelände der Wilstermarsch. 
Die Elbe i s t  an dieser S t e l l e  Ca. 2,5 km b re i t .  Stromaufwärts vom Stand- 
o r t  mündet in Ca. 4,5 km Entfernung die Stöhr in die Elbe. Stromabwärts 
l i e g t  in Ca. 14 km Entfernung die Mündung des Nord-Ostsee-Kanals. Die 
nächstgelegenen Höhen des Geestrandes beginnen Ca. 10 km nordöstlich vom 
Standort. 

Das umliegende Gelände wird vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Trink- 
wassergewinnungsanlagen befinden sich ausschließlich im Bereich der Geest. 
Die nächstgelegenen Wasserwerke sind Ca. 10 km vom Standort entfernt .  Das 
in der Marsch vorkommende Grundwasser i s t  allgemein für  Trinkwasserzwecke 
nicht geeignet. 

Größere Städte liegen in Entfernungen von mehr a l s  10 km. Der Standort 
i s t  über die  Kreisstraße K 41 an das öffentl iche Straßennetz angebunden. 
Da diese Straße unmittelbar am Kraftwerksgelände vorbeiführt, wird 
- aus Sicherheitserwägungen - empfohlen, im Nahbereich des Kernkraftwerks 
Verkehrssicherheitsr!iaßnahrnen zu ergreifen,  wie z . B .  Einführung von Halte- 
und Überholverbot sowie Geschwindigkeitsbegrenzung. 
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I n  de r  we i t e ren  Umgebung des Standor tes l i e g e n  etwa 11 km n o r d w e s t l i c h  
das vo r  de r  Inbetr iebnahme stehende Kernk ra f twerk  B runsbü t t e l  sowie rund 
30 km s ü d l i c h  das Kernk ra f twerk  Stade, welches s e i t  1972 i n  B e t r i e b  i s t .  

D ie  Eignung des S tandor tes  wurde anhand de r  RSK-Le i t l i n i en  z u r  Standor tbe-  
u r t e i  1  ung ( Jun i  1975) g e p r ü f t .  Vom Gutachter  s i n d  h i e r z u  e i n e  B e u r t e i  l ung  
de r  S tandor te igenscha f ten  sowie e i n  sehr  umfangreiches Gutachten über  d i e  
S t r a h l e n e x p o s i t i o n  de r  Bevölkerung i n  de r  Umgebung des Standor tes vorge- 
l e g t  worden. I m  e i nze lnen  s t e l l t  d i e  RSK fo lgendes f e s t :  

D ie  Bevö lke rungsver te i lung  i n  de r  Umgebung des Standor tes l i e g t  u n t e r  de r  
m i t t l e r e n  Bevölkerungsdichte  der  Bundesrepubl ik  Deutschland. I n d u s t r i e ,  
d i e  h i n s i c h t l i c h  Einwirkungen von außen e i n e  Gefahr f ü r  das Kernk ra f twerk  
d a r s t e l l e n  könnte, i s t  d e r z e i t  i n  der  Umgebung des S tandor ts  n i c h t  ange- 
s i e d e l t .  D ie  RSK i s t  de r  Ans i ch t ,  daß d i e  i n d u s t r i e l l e  En tw ick lung  der  
Umgebung des Standor tes durch d i e  Ex is tenz  des Kernkraf twerkes n i c h t  
wesen t l i ch  b e e i n t r ä c h t i g t  werden d a r f .  D ies w i r d  durch d i e  Auslegung des 
Kernk ra f twerks  gegen Einwirkungen von außen weitgehend g e w ä h r l e i s t e t .  D i e  
RSK e m p f i e h l t  jedoch, daß b e i  gg f .  spä te r  s t a t t f i n d e n d e n  Genehmigungsver- 
f ah ren  f ü r  den Bau von I ndus t r i ean lagen  d i e  a tomrech t l i che  Genehmigungs- 
behörde e i n g e s c h a l t e t  w i r d .  

Das Kraf twerksgelände w i r d  von dem m i l i t ä r i s c h e n  T i e f f l u g g e b i e t  AREA 6, 
de r  Verb indungs f lugs t recke  6  zum T i e f f l u g g e b i e t  AREA 5, de r  N a c h t t i e f -  
f l u g s t r e c k e  LC 22 nach LC 21 sowie de r  Pu f fe rzone  z u r  L u f t v e r t e i d i g u n g s -  
i d e n t i f i z i e r u n g s z o n e  b e r ü h r t .  Der vorgesehene Ab lu f t kam in  von 100 m Höhe 
über  Grund r a g t  i n  das m i l i t ä r i s c h e  T i e f f l u g g e b i e t  AREA 6  h i n e i n .  I m  
T i e f f l u g g e b i e t  AREA 6 s t e l l t  d i e s e r  Kamin jedoch n i c h t  das höchste Hinder-  
n i s  dar;  i n  de r  T i e f f l u g a r b e i t s k a r t e  74/75 i s t  d i e  höchste Höhe e ines  
H indern isses  über Grund m i t  131 m angegeben. Nach A n s i c h t  de r  RSK e r g i b t  
s i c h  aus a l ldem jedoch ke ine  größere Gefährdung de r  Umgebung a l s  an ande- 
r e n  Standorten, da das Kernk ra f twerk  gegen F lugzeugabsturz  ausge leg t  i s t  
( v g l  . auch A b s c h n i t t  2.5).  

D i e  RSK h a t  auch d i e  Frage g e p r ü f t ,  ob vom S c h i f f s v e r k e h r  a u f  de r  E lbe 
und von der  F re i bu rge r  Reede e i n e  besondere Gefährdung des Kernk ra f twerkes  
durch Druckwel len aus chemischen Explos ionen ausgeht. D i e  Auswertung de r  
A u f s t e l l u n g  de r  Wasser- und S c h i f f a h r t s d i r e k t i o n  Hamburg über  K o l l i s i o n e n  
und Grundberührungen a u f  de r  Un te re lbe  i n  einem Ze i t raum von 5  Jahren h a t  
geze ig t ,  daß a u f  dem S t reckenabschn i t t  von B rokdo r f  ke ine  überdurch- 
schn i  ttl i c h e  U n f a l l  h ä u f i g k e i  t vor1 i e g t .  E ine Aus1 egung des Kernk ra f twerks  
gegen1 chemi sche Explos ionen gemäß den RSK-Lei tl i n i e n  w i  r d  von de r  RSK f ü r  
ausre ichend geha l ten .  D ie  Wah rsche in l i chke i t  f ü r  d i e  De tona t ion  e i n e r  
Gaswolke auch zwischen den Gebäuden des Kernk ra f twerks  i s t  nach Ans i ch t  
de r  RSK a l s .  so g e r i n g  anzusehen, daß e i n e  besondere Auslegung de r  Ge- 
bäude h iergegen n i c h t  e r f o r d e r l i c h  i s t .  

I n  dem vom I n s t i t u t  f ü r  R e a k t o r s i c h e r h e i t  de r  TÜV e.V. (IRS) a n g e f e r t i g t e n  
Gutachten über d i e  S t r a h l e n e x p o s i t i o n  de r  Bevölkerung i n  de r  Umgebung des 
Standor tes werden d i e  Belastungspfade L u f t ,  Wasser und Nahrungsmi t te l ke t -  
t e n  g e t r e n n t  behandel t .  Der Gutachter  h a t  b e s t ä t i g t ,  daß d i e  d e r z e i t i g e n  
D o s i s r i c h t w e r t e  e i ngeha l t en  werden - m i t  Ausnahme de r  durch Jod hervorge-  
ru fenen  Belastung de r  Sch i ldd rüse-wenn den bean t rag ten  Abgabebedingun- 
gen v o l l  entsprochen würde. D ie  RSK e m p f i e h l t ,  daß von de r  Genehmigungs- 
behörde f ü r  d i e  Kernk ra f twerke  B rokdo r f  und B runsbü t t e l  d i e  Genehmigungs- 
wer te  i n  de r  Weise f e s t g e l e g t  werden, daß insgesamt - auch u n t e r  Berück- 
s i c h t i g u n g  genehmigter Kurzzei tabgaben - de r  d e r z e i t i g e  D o s i s r i c h t w e r t  
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von 90 mrem/a f ü r  d i e  Sch i l dd rüse  e i ngeha l t en  w i r d .  H i e r f ü r  g i b t  es nach 
Ans i ch t  d e r  RSK verschiedene Mögl i ,chke i ten.  

2. S i c h e r h e i t s k o n z e ~ t  des Kernk ra f twerks  

D ie  s i che rhe i t s t echn i schen  Anforderungen, welche nach A n s i c h t  de r  RSK 
beim Bau und beim B e t r i e b  von Druckwasserreaktoren e r f ü l l t  werden s o l l e n ,  
h a t  d i e  RSK i n  i h r e n  L e i t l i n i e n  vom A p r i l  1974 zusammengefaßt. D i e  RSK 
geh t  b e i  i h r e r  Empfehlung f ü r  das Kernk ra f twerk  B rokdo r f  davon aus, daß 
d i e  L e i  tl i n i e n  e r f ü l l  t werden. Darüber h inaus s t e l l  t d i e  RSK fo lgendes 
f e s t :  

2 .1  Fr ischdamef- _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  bzw. S~eisewasserleitungsbruch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  
Das g l e i c h z e i t i g e  Versagen e ines  oder  mehrerer Dampferzeugerrohre beim 
Fr ischdampf- bzw. Speisewasserleitungsbruch kann nach längerem B e t r i e b  
n i c h t  ausgeschlossen werden. I m  e inze lnen  s i n d  fo lgende  S t ö r f ä l l e  zu 
beachten : 

- Fr ischdampf- bzw. Speisewasserleitungsbruch zwischen S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
und Absperrarmatur m i t  Folgeschäden i m  Dampferzeuger; 

- Fr ischdampf- bzw. Speisewasserleitungsbruch h i n t e r  de r  Absperrarmatur 
m i t  Folgeschäden i m  Dampferzeuger. 

Vom H e r s t e l l e r  wurden der  RSK Vorschläge f ü r  Maßnahmen z u r  Beherrschung 
d i e s e r  S t ö r f ä l l e  vo rge leg t .  D i e  RSK h ä l t  d i ese  Maßnahmen f ü r  du rch füh r -  
b a r  und i s t  de r  Ans ich t ,  daß d i e  genannten S t ö r f ä l l e  behe r r sch t  werden 
können. E ine  e n d g ü l t i g e  Entscheidung tr i f ft d i e  RSK nach Abschluß de r  
D iskuss ion  über d i e  I n t e g r i t ä t  d e r  Dampferzeugerrohre. 

S i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  wesen t l i che  A n l a g e n t e i l e  und E in r i ch tungen  s i n d  e n t -  
sprechend den L e i t l i n i e n  den notwendigen Wiederholungsprüfungen zu u n t e r -  
z iehen. Dies g i l t  auch f ü r  d i e  Dampferzeugerrohre. D i e  RSK h ä l t  es f ü r  
e r f o r d e r l i c h ,  daß d i e  Dampferzeugermäntel und d i e  Fr ischdampf- und 
Speisewasser le i tungen mindestens b i s  z u r  e r s ten ,  außerhalb des S icher -  
h e i t s b e h ä l t e r s  l i egenden  Absperrarmatur i n  d i e  Wiederholungsprüfung m i t  
U l t r a s c h a l l  einbezogen werden. 

2.3 Abfahren de r  Anlage über  d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Sekundärkreises ----------------- ................................................. 
D ie  durch Abfahren de r  Anlage über d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Sekundär- 
k r e i s e s  verursachten Abgaben r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  s i n d  au f  d i e  genehmigten 
b e t r i e b l i c h e n  Abgaben anzurechnen, so daß d i e  d e r z e i t i g e n  D o s i s r i c h t w e r t e  
n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  werden. Der A k t i v i t ä t s g e h a l t  des Sekundärk re is lau fs  
i s t  so zu begrenzen, daß d i ese  Forderung e r f ü l l t  werden kann. 
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Um d i e  F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  de r  z u r  Beherrschung des Kühlmi t t e l v e r l  u s t s t ö r -  
f a l l s  notwendigen s i che rhe i t s t echn i schen  E in r i ch tungen zu gewähr le is ten ,  
s i n d  Maßnahmen e r f o r d e r l i c h ,  d i e  e i n e  Zerstörung des Pumpenschwungrades 
b e i  diesem S t ö r f a l l  verh indern.  Bei  der  vom H e r s t e l l e r  Vorgesehenen Kon- 
s t r u k t i o n  gesch ieh t  d i e s  durch e i n e  konische Schrumpfverbindung zwischen 
Motorwe l le  und Schwungrad und e inen a l s  Schwungradauffangvorr ichtung aus- 
g e b i l d e t e n  unteren Lage rsch i l d .  

Aufgrund t h e o r e t i s c h e r  Untersuchungen w i r d  e rwa r te t ,  daß b e i  e i n e r  Dreh- 
zahl  von Ca. 2400 U/min s i c h  das Schwungrad von de r  Wel le l ö s t .  H ie rzu  
l ä u f t  z.Z. e i n  m i t  den Gutachtern abgestimmtes Versuchsprogramm. Dabei 
w i r d  d i e  F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  de r  vorgesehenen Kons t ruk t i on  i n  e i n e r  Ver- 
suchsanl age i m  Maßstab 1: 1 nachgewiesen. 

2.5 Flugzeugabsturz _ _ _  _ - _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a u f  das Reaktorhilfsanlagengebäude _ _  _ B _ _ _ _  

Zur Verhinderung der  F re i se t zung  r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  i n f o l g e  de r  Zerstörung 
nach einem Flugzewgabsturz s i n d  bau l i che  Maßnahmen i m  Reak to rh i l f san lagen-  
gebäude e r f o r d e r l i c h .  Komponenten, d i e  so l ch  große Mengen von r a d i o a k t i -  
ven S t o f f e n  en tha l t en ,  daß es b e i  deren Fre ise tzung  zu e i n e r  unzuläss igen 
S t r a h l e n e x p o s i t i o n  i n  der  Umgebung käme, s i n d  ge t renn t  un te rzubr ingen  und 
zu verbun kern  . 

2.6 B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schnel labschal tung .......................................... 
Bei den d e r z e i t  noch n i c h t  abgeschlossenen Diskuss ionen über den Problem- 
k r e i s  ' B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schnel labschal tung"  ze i chne t  s i c h  ab, daß 
d iese  S t ö r f ä l l e  m i t  Maßnahmen, w ie  s i e  i m  Rahmen des S icherhe i tskonzeptes  
f ü r  das Kernkraf twerk Brokdor f  mög l i ch  s ind ,  beher rsch t  werden können. 
D ie  RSK b e h ä l t  s i c h  jedoch vor ,  e r f o r d e r l i c h e n f a l l s  zu einem späteren 
Z e i t p u n k t  e i n  zwe i tes  Schnei labschal tsystem oder andere z u r  Beherrschung 
de r  genannten S t ö r f ä l l e  e r f o r d e r l i c h e  E in r i ch tungen zu f o rde rn .  Diese 
E in r i ch tungen h ä l t  d i e  RSK f ü r  r e a l  i s i e r b a r .  

I n  den L e i t l i n i e n  w i r d  g e f o r d e r t ,  daß h i n s i c h t l i c h  de r  Auslegung de r  Not- 
küh le i n r i ch tungen  sowie d i e  Belastung de r  Kerneinbauten und de r  Veranke- 
rung des Reaktordruckbehäl ters  e i n  Leck am Reaktordruckbehäl ter  zu un te r -  
s t e l l e n  i s t .  D ie  RSK h ä l t  m i t  den vorgeschlagenen Maßnahmen d iesen  S tö r -  
f a l l  ohne Änderungen des Konzepts f ü r  beherrschbar.  

2.8 Schutz des Personals .................... 
Bei de r  bau l i chen  Ges ta l tung  des Kernkra f twerks  i s t  de r  Forderung Rech- 
nung zu t ragen,  daß b e i  späteren Inspek t ions- ,  Wartungs- und Reparatur-  
a r b e i t e n  sowie be i  Wiederholungsprüfungen d i e  S t rah lenbe las tung  des Per- 
sonals au f  e i n  Mindestmaß beschränkt  b l e i b t .  Insbesondere s i n d  d i e  aus- 
re ichende Zugängl i c h k e i  t der  be t re f f enden  Räume, Abschirmung de r  Trans- 
portwege sowie geeignete Durchführung von Reinigungs- und Spü la rbe i t en  
an Behä l te rn  und Rohrlei tungssystemen s i c h e r z u s t e l l e n .  Bei de r  überprü- 
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fung de r  vorzusehenden Maßnahmen s o l l t e  von einem nach lang jähr igem Be- 
t r i e b  zu erwartenden Strah lenpegel  ausgegangen werden. 

109.Si tzung am 21.1.1976 

I n  d i e s e r  S i t zung  wurden ke ine  Empfehlungen verabschiedet .  

BAZ N r .  84 vom 5.5.1976 

1. Kernkra f twerk  B i b l  i s ,  B lock B 
Inbetr iebnahme 

Das Rhein isch-West fä l ische E l e k t r i z i t ä t s w e r k  AG (RWE) h a t  i m  Jahre 1971 
e inen  Antrag z u r  E r r i c h t u n g  e ines  zwei ten Kernkraf twerksblocks (KWB B ) - i n  
de r  Gemarkung B i b l i s  g e s t e l l t .  Am selben S tandor t  i s t  das Kernkra f twerk  
KWB A von etwa der  g l e i chen  Leistungsgröße und vom g le i chen  Typ s e i t  1974 
i n  B e t r i e b .  KWB B i s t  e i n  l e i ch twasse rgeküh l t e r  und le ich twassermoder ie r -  
t e r  Druckwasserreaktor m i t  e i n e r  thermischen Le i s tung  von 3733 MW und 
e i n e r  e l e k t r i s c h e n  N e t t o l e i s t u n g  von 1182 MW. Der Kra f twerksb lock  B i b l i s  B 
wurde von de r  Kra f twerk  Union AG (KWU) g e l i e f e r t .  

D ie  RSK h a t  au f  i h r e r  69.Si tzung (BAZ Nr.44 vom 3.3.1972) de r  E r r i c h t u n g  
des Kernkraf twerks B i b l i s  B zugestimmt. Auf d i e s e r  sowie a u f  i h r e r  
76.Si tzung (BAZ Nr.141 vom 1.8.1973) h a t  d i e  RSK zu den Problemkreisen 
Wiederholungsprüfungen am Reaktordruckbehäl ter ,  Unabhängigkei t  und 
räuml iche Trennung redundanter s i che rhe i t s t echn i sche r  E in r i ch tungen,  
Schäden durch äußere Explosionen, Erdbeben, Notkühlung, Reaktorschutz 
und N o t s t e u e r s t e l l e  Empfehlungen ausgesprochen. Zu Einzelproblemen fanden 
Beratungen i n  RSK-Unterausschüssen s t a t t .  Das Kernkra f twerk  B i b l i s  B wurde 
nach dem Stand de r  Technik z u r  Z e i t  der  An t rags te l l ung  ausgelegt .  D ie  RSK 
h a t  ü b e r p r ü f t ,  i n w i e w e i t  d i e  Anlage dami t  dem heut igen  Stand de r  Technik,  
den d i e  RSK i h r e n  L e i t l i n i e n  f ü r  Druckwasserreaktoren vom A p r i l  1974 
zugrundegelegt hat ,  e n t s p r i c h t .  I m  e inze lnen  s t e l l t  s i e  dazu fo lgendes 
f e s t :  

1. Z i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  Einwirkungen (F lugzeugabsturz , ,  chemische 

D ie  h i e r f ü r  a u f g e s t e l l  t en  L e i  tl i n i e n  werden weitgehend e r f ü l l  t , m i t  Aus- 
nahme fo lgender  Punkte: 
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1.1 Flugzeugabsturz --- --- ------- 

Zum Schutz gegen Flugzeugabsturz i s t  entgegen den L e i t l i n i e n  n u r  f ü r  e i ne  
maximale S t o ß l a s t  von 2320 Mp und e inen  dynamischen S toß fak to r  von 1,15 
ausgel eg t .  

I m  Zusammenhang m i t  der  Inbetriebnahmegenehmigung f ü r  das Kernkra f twerk  
B i b l i s ,  B lock A, i s t  d i e  i n  diesem Gebiet  ve r lau fende Verbindungsstrecke 
19 des T ie f f l ugsys tems  "Low 250 '  v e r l e g t  worden, so daß k e i n  besonders 
gefährdender F lugverkehr  i n  der  Nähe des Kernkra f twerks  v o r l i e g t .  D ie  
Wahrsche in l i chke i t  f ü r  den Flugzeugabsturz au f  e i n  e inze lnes  Kernkra f twerk  
i s t  daher so ger ing ,  daß d i e  vorgesehenen Schutzmaßnahmen f ü r  ausreichend 
gehal t e n  werden. 

1.2 Chemische ------------ Exelosionen -------- 

D ie  Belastung der  Anlage durch Erschüt terungen w i r d  durch d i e  Auslegung 
gegen Erdbeben abgedeckt. 

1.3 Durch ___________________- - - - -  z i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Einwirkungen _ _ _ _ _ _ _ _  bed ing te  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Erschüt terungen _ _  
Vom Gutachter  wurde i n  Analog ie  zu den Ergebnissen e i n e r  Untersuchung 
de r  Erschüt terungen f ü r  andere Kernkraf twerke geschlossen, daß e i n  
weitgehender Schutz des Kernkraf twerkes B i b l i s  B  gegen d iese  A r t  von 
Belastungen durch z i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  Einwirkungen vorhanden i s t .  Der 
RSK s i n d  i n n e r h a l b  e ines  Jahres h i e r z u  Untersuchungen f ü r  das K e r n k r a f t -  
werk B i b l  i s  B  vorzulegen. 

2. Druckführende _______________-___-- - - - -  Umschließung 

D ie  RSK h a t  s i c h  vom Sys temhers te l l e r  und vom Gutachter  über d i e  E r f ü l l u n g  
des d i e  Druckführende Umschließung be t re f f enden  T e i l s  i h r e r  L e i t l i n i e n  
und d i e  b e i  de r  Fe r t i gung  au fge t re tenen  Mängel b e r i c h t e n  lassen. D ie  
h i e r b e i  e r m i t t e l t e n  ge r i ng füg igen  Abweichungen von den L e i t l i n i e n  s i n d  
t e i l s  dadurch bed ing t ,  daß d i e  Fe r t i gung  der  be t re f f enden  Komponenten 
v o r  Herausgabe der  L e i t l i n i e n  i n  i h r e r  j e t z i g e n  Fassung b e r e i t s  beendet 
war, und t e i l s  dadurch, daß d i e  Entwick lung der  E in r i ch tungen f ü r  d i e  
wiederkehrenden Prüfungen noch n i c h t  v ö l l i g  abgeschlossen i s t .  D ie  RSK 
i s t  de r  Auffassung, daß d i e  wiederkehrenden Prüfungen i n  absehbarer Z e i t  
w e i t e r h i n  vervollkommnet werden können und e r w a r t e t  daher h i e r f ü r  e i n e  
w e i t e r e  Ste igerung des Er fü l lungsgrades  i h r e r  L e i t l i n i e n .  D i e  B e r i c h t -  
e r s t a t t u n g  über  d i e  Basismessung am Reaktordruckbehäl ter  des K e r n k r a f t -  
werks B i b l i s  B  l ä ß t  b e r e i t s  wesent l i che  Verbesserungen gegenüber der  
entsprechenden Basismessung beim Kernkra f twerk  B i b l i s  A  erkennen. D ie  RSK 
h ä l t  d i e  verb le ibenden Abweichungen von den L e i t l i n i e n  f ü r  v e r t r e t b a r  
und e rheb t  h i n s i c h t l i c h  der  Druckführenden Umschließung ke ine  Bedenken 
gegen d i e  Inbetriebnahme. S i e  geht  h i e r b e i  davon aus, daß i h r e  nachfolgend 
angeführ ten Empfehlungen beach te t  werden: 
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2.1  Wiederkehrende Prüfungen am Reaktordruckbehäl  t e r  --------------------- .......................... 
a) Soweit  e i n e  U1 t r a s c h a l l  p rü fung  de r  Schweißnähte am un te ren  Boden m i  t 

dem v o l l s t ä n d i g e n  P rü f kop f sa t z  durch Konsolen und Schemel b e h i n d e r t  
i s t ,  i s t  e i n e  E inkop fp rü fung  d i e s e r  Nah tabschn i t te  über  d i e  gesamte 
Wanddicke durchzuführen. An de r  Ka lo t ten rundnah t ,  den Mer id iannähten 
i m  Kugelzonenr ing, der  Rundnaht zwischen Boden und zy l i nd r i s chem T e i l  
und den Grundwerkstof fzonen u n t e r  den Anschweißste l len s i n d  d i e  noch 
bestehenden Lücken i n  den Umfang de r  regelmäßigen Prüfungen einzube- 
z iehen. 

b )  Am F l ansch r i ng  i s t  d i e  M ö g l i c h k e i t  z u r  Prüfung von de r  I nnense i t e  
aus au f  d i e  gesamte Prüfzone an de r  Innenober f läche  auszudehnen. An 
den Schweißverbindungen m i t  den K ü h l m i t t e l s t u t z e n  und den Tragpratzen 
i s t  e i n e  Prüfung a u f  Ober f lächenr i sse  von außen he r  zu ermögl ichen.  
D ie  Zugängl i c h k e i  t i s t  h i e r  s i c h e r z u s t e l  l e n .  

C )  D ie  b e i  de r  Prüfung de r  Küh lm i t t e l s t u t zennäh te  au fge t re tene  Bee in t räch-  
t i g u n g  de r  Prüfaussage durch Störanzeigen muß vermieden werden. 

d )  An de r  Deckel f lanschrundnaht  i s t  das gesamte Volumen zu p rü fen ,  insbe-  
sondere s i n d  d i e  oberf lächennahen Bere iche zu er fassen.  

e )  Der b e i  Anwendung des kombin ie r ten  Prü fkop fsa tzes  j e  P rü f kop f  vorge- 
sehene Schußfolgeabstand a u f  der  Prüfbahn von 4 mm s o l l t e  ohne Minde- 
rung  de r  Impul szahl  v e r r i n g e r t  werden ; anzustreben i s t  e i n  Abstand 
von 1 mm. Der RSK i s t  über  d i e  s t a t i s t i s c h e  V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen 
Ausdehnung von Transferschwankungen und über  d i e  A u f f i n d b a r k e i t  von 
n a t ü r l  i chen Feh le rn  m i t  H i  1  f e  de r  angewendeten P r ü f t e c h n i  ken zu 
be r i ch ten .  D ie  V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen Ausdehnung s o l l t e  i n  ä h n l i c h e r  
Weise d a r g e s t e l l t  werden w ie  d i e  de r  Schwankungen. Bei  de r  Untersuchung 
de r  Erkennbarke i t  n a t ü r l i c h e r  F e h l e r  können f ü r  e i n e  e r s t e  Bet rachtung 
Vergl  e i  chskörper  m i t  k ü n s t l  i chen Feh le rn  herangezogen werden, d i e  
n a t ü r l i c h e n  nachgeb i l de t  s i nd .  

f )  Störungen durch Doppelbelegung von Prü fkanä len  s i n d  zu vermeiden. 

g )  D ie  e r s t e  wiederkehrende Prüfung s o l l t e  u n t e r  Beachtung der  vorge- 
nannten Empfehlungen i n n e r h a l b  von etwa v i e r  Jahren B e t r i e b s z e i t  
s t a t t f i n d e n .  D ie  we i t e ren  P r ü f f r i s t e n  s i n d  m i t  de r  RSK anhand der  
vor1 iegenden Prü fe r fahrungen  abzustimmen . 

2.2 Prüfung des Bes t rah l  u n g s e i n f l  usses ------ --------------- ----------- 
D ie  RSK e r b i t t e t  i n n e r h a l b  von 3 Monaten i m  Zusammenhang m i t  de r  Inbe- 
t r iebnahme a l l e r  Anlagen e i n  Programm, i n  dem u.a. darzu legen i s t ,  w ie  
über  den j e t z t  vorgesehenen Umfang h inaus Untersuchungen zum Z ä h i g k e i t s -  
ve rha l t en  de r  wärmebeeinf lußten Zone von Schweißnähten du rchge füh r t  
werden. 

2.3 Prüfungen an den üb r i gen  Komponenten de r  Druckführenden Umschließung 
W _ - - - -  -------------- ------ ...................................... 

Der Umfang der  wiederkehrenden-Prüfungen an den Dampferzeugern, Druckbe- 
hä l  t e r n ,  P r i m ä r k ü h l m i t t e l  pumpen, e i n s c h l  i e ß l  i c h  i h r e r  Schwungräder, und 
Hauptkühlmittelleitungen i s t  u n t e r  Berücks ich t igung  de r  j e w e i l s  u n t e r -  
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s c h i e d l i c h e n  Bedingungen entsprechend w ie  beim Reak to rd ruckbehä l te r  
e i n z u r i c h t e n .  D i e  Sekundärmäntel und Rohrbündel de r  Dampferzeuger und 
d i e  Speisewasser- und Frischdampf1 e i  tungen s i n d  i n  d ieses  programm de r  
m i t  z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Ver fahren durchzuführenden wiederkehrenden Prüfungen 
einzubeziehen. 

D ie  Ergebnisse de r  während de r  Fe r t i gung  durchge führ ten  Prüfungen können 
n u r  dann a l s  N u l l a t l a s  de r  Bas isp rü fung  herangezogen werden, wenn d i ese  
Prüfungen j e w e i l s  i m  endgü l t i gen  Fer t igungszus tand  s ta t t ge funden  haben 
und d i e  angewendeten P rü f ve r f ah ren  i n  hinreichendem Ausmaß e inen  Ve rg l e i ch  
m i t  denen de r  wiederkehrenden Prüfung ges ta t t en .  Außerdem muß d i e  Ortung 
de r  b e i  de r  Fe r t i gung  gefundenen und belassenen F e h l e r s t e l l e n  e i n d e u t i g  
mög l i ch  se in .  
Wegen de r  erwartungsgemäß hohen St rah lendosen i s t  wei tgehend e i n e  Mechani- 
s i e rung  de r  Prüfvorgänge notwendig. E ine  Abschätzung de r  zu erwartenden 
Dosen i s t  vorzulegen. I n  regelmäßigen Abständen i s t  de r  RSK über  den 
Stand d e r  En tw ick lung  de r  mechan is ie r ten  Prüfung zu b e r i c h t e n .  

2.4 Leckstel lenüberwachung ..................... 

Das System de r  Leckageüberwachung i s t  so zu verbessern,  daß Und i ch the i t en  
an besonders w i c h t i g e n  S t e l l e n  durch ö r t l i c h  wi rkende Anzeigevorr ichtungen 
während des Be t r i ebes  s c h n e l l e r  und z u v e r l ä s s i g e r  e rkann t  werden können, 
a l s  d i e s  m i t  den z.Z. üb l i chen  Ver fahren gesch ieh t .  Der RSK i s t  nach ~ 

zwei Jahren über  den Entwick lungsstand zu b e r i c h t e n .  

3. Druckseeicher  ------ ------ 

Sechs Monate nach Inbetr iebnahme i s t  e i n e  S t ö r f a l l a n a l y s e  über  d i e  
Druckspeicher  vorzulegen. D ie  RSK e m p f i e h l t  d i e  Durchführung e i n e r  
v o l l s t ä n d i g e n  U l t r a s c h a l l p r ü f u n g  a l l e r  Schweißnähte vo r  Aufnahme de r  
Le is tungsversuche bzw. spätestens i n n e r h a l b  von d r e i  Monaten. Außerdem 
wünscht s i e  Un te r lagen  über  d i e  Q u a l i t ä t  d e r  i n  diesem Kra f twerk  e inge-  
bauten Druckspeicher .  

4. --------- F r i  schdamefl ------- e i  tungsbruch - - - - - W  

Nach A n s i c h t  d e r  RSK kann e i n  g l e i c h z e i t i g e s  Versagen e ines  oder mehrerer 
Dampferzeugerrohre beim Fr ischdampf- bzw. Speisewasserleitungsbruch 
zumindest nach längerem B e t r i e b  n i c h t  ausgeschlossen werden. Der H e r s t e l -  
l e r  h a t  z u r  Beherrschung d ieses  S t ö r f a l l s  den Einbau e i n e r  komb in ie r ten  
Sicherheits-Schnellschlußarmatur i n  d i e  F r i s chdamp f l e i t ung  i n n e r h a l b  des 
S i che rhe i  t sbehä l  t e r s  vorgesehen. 

D ie  RSK h ä l t  d i e  S t ö r f ä l l e  m i t  den verschiedenen vorgeschlagenen Maßnah- 
men f ü r  beherrschbar .  I nne rha lb  von f ü n f  Jahren s i n d  nach e r f o l g r e i c h e n  
Tests  und abschl ießender  Überprüfung d i e  k o n s t r u k t i v e n  Verbesserungen z u r  
Beherrschung des S t ö r f a l l s  "F r i schdampf le i tungsbruch"  durchzuführen. B i s  
dah in  s i n d  i n  ve rs tä rk tem Maße Wiederholungsprüfungen an Dampferzeuger- 
rohren,  Fr ischdampf- und Speisewasser le i tungen vorzunehmen. 
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5. Abfahren der  Anlage über d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Sekundärkreises ----------------- ................................................. 
D ie  durch Ansprechen der  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  i m  Sekundärkreis verursachten 
Abgaben r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  s i n d  au f  d i e  genehmigten b e t r i e b l i c h e n  Abgaben 
anzurechnen, so daß d i e  d e r z e i t  g ü l t i g e n  D o s i s r i c h t w e r t e  n i c h t  Ü b e r s c h r i t -  
t e n  werden. Der A k t i v i t ä t s g e h a l t  des Sekundärk re is lau fs  i s t  so zu begren- 
zen, daß d iese  Forderung e r f ü l l t  werden kann. 

Bei  einem Bruch de r  Hauptkühlmi t t e l  l e i  tung kann es zum Hoch1 aufen de r  
Pumpe kommen. D ie  Drehzahlen können dabei d i e  Bet r iebsdrehzahlen um e i n  
Mehrfaches übers te igen ,  was zu e i n e r  Zerstörung des Pumpenschwungrades 
führen  kann. Zur Verhinderung d ieses Folgeschadens i s t  d e r  Schwungradsitz 
konisch so ausgeb i lde t ,  daß s i c h  b e i  e i n e r  d e f i n i e r t e n  überdrehzahl das 
Schwungrad von der  Wel le l ö s t  und i n  e i n e r  vorgesehenen Au f f angvo r r i ch -  
tung a u s l ä u f t .  

D ie  RSK s i e h t  d i e  vorgesehene Kons t ruk t i on  z u r  Begrenzung de r  Drehzahl 
de r  Pumpenschwungräder g r u n d s ä t z l i c h  a l s  gee igne t  an. Zum Nachweis der  
Wirksamkeit  der  Drehzahlbegrenzung wurden Versuche an einem Model l  i m  
Maßstab 1:l durchgeführ t .  E ine  Dokumentation der  Versuchsergebnisse i s t  
de r  RSK vorzulegen. 

7.  Notkühlung ________-  

Die  RSK h a t  d i e  Ergebnisse de r  Notkühluntersuchungen eingehend bera ten  
und i s t  der  Ans ich t ,  daß d i e  Wirksamkeit  der  Kernnotkühleinrichtungen 
z u r  Beherrschung von Kühlmi t t e l v e r l  u s t s t ö r f ä l  l e n  gewähr1 e i  s t e t  i s t .  
Insbesondere haben d i e  Analysen über d i e  Wirksamkeit  de r  Kernnotkühlung 
und über d i e  Z u v e r l ä s s i g k e i t  de r  Kernnotkühleinrichtungen geze ig t ,  daß 
d i e  Brennstabtemperaturen b e i  S t ö r f ä l l e n  u n t e r  den von der  RSK ge fo rde r ten  
Grenzwerten l i e g e n  und e i n  d i e  Kühlung behinderndes Brennstabversagen 
n i c h t  zu erwar ten i s t .  

I nne rha lb  von neun Monaten e r w a r t e t  d i e  RSK vom H e r s t e l l e r  e inen Lösungs- 
vorsch lag  z u r  Beherrschung e ines Lecks oberhalb 30 cm2 i m  Boden des 
Reaktordruckbehäl ters .  Wegen de r  nahezu v o l l s t ä n d i g e n  P r ü f b a r k e i t  des 
Reaktordruckbehäl ters  un te rha lb  des Kerns, d i e  weitgehend durch d i e  
Basismessung b e l e g t  werden konnte, h ä l t  d i e  RSK es f ü r  v e r t r e t b a r ,  wenn 
d i e  Größe des Lecks f ü r  d i e  Auslegung de r  Notkühlung gegenüber de r  i n  den 
L e i t l i n i e n  angegebenen herabgesetz t  w i rd .  Zu dem Vorschlag des H e r s t e l l e r s  
w i r d  d i e  RSK abschl ießend S t e l l  ung nehmen. Vor de r  e r s t e n  K r i  t i ka l  i t ä t  
des Kernkraf twerkes s i n d  vom H e r s t e l l e r  Vorkehrungen zu t r e f f e n ,  d i e  den 
nach t räg l i chen  Einbau von Meßsonden zur  e indeu t igen  Detek t ie rung  e ines  
Lecks i m  Reaktordruckbehäl ter  ges ta t t en .  

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Be t r i ebs t rans ien ten  ohne Schnel labschal tung 

D ie  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß aufgrund de r  b i s h e r  durchge führ ten  
Untersuchungen über d i e  Beherrschung von B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne 
Schnel l  abschal tung d iese  S t ö r f ä l l  e  m i t  Maßnahmen, w ie  s i e  i m  Rahmen des 
S icherhe i tskonzeptes  f ü r  das Kernkra f twerk  B i b l i s  B mög l i ch  s ind,  be- 
h e r r s c h t  werden können. Nach Abschluß der  Untersuchungen w i r d  d i e  RSK 
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e n d g ü l t i g  S t e l l u n g  nehmen. 

9. S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  ------------------- 

9.1 S i c h e r h e i t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i n  de r  Aus legwg  
I 

Die  überprüfung des Gutachters  ergab, daß de r  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  den 
Belastungen des Aus legungss tö r f a l l s  m i t  ausre ichender  Reserve s t a n d h ä l t .  

9.2 W a s s e r s t o f f k o n z e n t r a t i o n  ------------------------ 
Unte r  Zugrundelegung de r  von der  RSK i n  i h r e n  L e i t l i n i e n  ge fo rde r t en  Be- 
rechnungsgrundlagen e r r e i c h t  d i e  m i t t l e r e  Wasserstoffkonzentration nach 
f rühes tens  40 Tagen d i e  Zündgrenze (4%) .  Zur Vermeidung e i nes  zündfäh igen 
Gemisches i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  w i r d  vom H e r s t e l l e r  e i n e  d o s i e r t e  Abgabe 
über F i l t e r  vorgesehen. D ie  RSK st immt diesem Vorgehen zu. 

10. Schl ußbemerkung -------------- 
Wei tere g e r i n g f ü g i g e  Abweichungen von den L e i t l i n i e n  s i n d  - nach 
überprüfung durch den Gutach te r  - nach Meinung de r  RSK t o l e r i e r b a r .  Zu 
i h r e r  I n f o r m a t i o n  wünscht d i e  RSK B e r i c h t e  über  den Reak to rbe t r i eb  des 
Kernk ra f twerks  B i b l i s  B. Der Be r i ch t sze i t r aum s o l l  d r e i  Monate bet ragen.  

Un te r  d iesen  Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen d i e  Inbe-  
t r iebnahme des Kernk ra f twerks  B i b l i s  B  b i s  zum Beginn des kommerziel len 
Probebe t r iebs .  

2. Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar (GKN) 
Inbetr iebnahme 

D i e  Neckarwerke E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g  AG i n  Ess l ingen,  d i e  Technischen 
Werke de r  S t a d t  S t u t t g a r t  AG i n  S t u t t g a r t ,  d i e  Deutsche Bundesbahn und 
das Württembergische Port land-Cementwerk zu Lau f f en  am Neckar haben am 
2 . A p r i l  1971 beim W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m  Baden-Württemberg den Ant rag 
g e s t e l l t ,  i hnen  gemäß 9 7  des Atomgesetzes m i t  de r  1 .Te i l e r r i ch tungsge -  
nehmigung das Konzept und d i e  1.Bauphase f ü r  e i n  Kernk ra f twerk  m i t  Druck- 
wasser reak to r  zu genehmigen. 

D i e  Anlage i s t  ausge leg t  f ü r  e i n e  Dampferzeuger le is tung von 2510 MW, d i e  
nach 4000 Vo l l as t s t unden  e r r e i c h t  werden s o l l .  B i s  dah in  i s t  d i e  Le i s t ung  
de r  Anlage a u f  den Garan t iewer t  von 2375 MW beschränkt .  D i e  gegenüber de r  
Anfangsphase um Ca. 6% höhere thermische Reak to r l e i s t ung  w i r d  b e i  g l e i c h -  
b l e i bende r  Kerngeometr ie e rb rach t .  D i e  Anhebung s p i e l  t i n  Zusammenhang 
m i t  de r  phys i  ka l  i schen Kernausl  egung e i  ne un te rgeordne te  R o l l  e. D i e  Ge- 
samtbegutachtung de r  Anlage e r f o l g t e  f ü r  d i e  Aus legungs le is tung  von 
2510 MW. D ie  be iden Turbosätze f ü r  Drehstrom (50 Hz) und Bahnstrom 
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(16 213 Hz) s i n d  f ü r  e i ne  e l e k t r i s c h e  Klemmenleistung von 697 bzw. 158 E I W  
ausge leg t ,  a l s o  insgesamt 855 E l W .  Bei einem Eigenbedar f  von Ca. 50 r4W 
v e r b l e i b t  e i n e  N e t t o l e i s t u n g  von 805 MW. D ie  i m  Reaktorkern erzeugte Wär- 
me le i s t ung  w i r d  über  d r e i  Dampferzeuger an den Sekundärkre is  abge füh r t .  
D ie  Kondensationswärme kann wahlweise an das Flußwasser oder  d i e  Naß- 
ze l l enküh le ran lage  abge füh r t  werden, d i e  vorcesehene Schal tung g e s t a t t e t  
auch Ab1 au f -  und l l i s c h b e t r i e b .  

P1 anung , Bau und Inbetrilebnahme de r  Reaktoranl  age m i  t i hren Hi 1  f s -  und 
Nebeneinr ichtungen werden i m  Au f t r age  des A n t r a g s t e l l e r s  von de r  K r a f t -  
werk Union AG (KNU) , Clül heim, du rchge füh r t .  

D ie  RSK h a t  a u f  i h r e r  68. S i t zung  (Bundesanzeiger N r .  44 vom 3.  März 1972) 
dem Bundesmin is ter  f ü r  B i l dung  und Wissenschaft  d i e  E r t e i l u n g  e i n e r  e r s t e n  
Teilerrichtungsgenehmigung empfohlen. Auf  zwei we i t e ren  Si tzungen de r  RSK 
und a u f  verschiedenen Si tzungen i h r e r  Unterausschüsse wurden d i e  s i c h e r -  
he i t s t echn i schen  Fragen eingehend behandel t .  D ie  RSK h a t  ü b e r p r ü f t ,  i n -  
w i e w e i t  d i e  Anlage dem Stand de r  Technik e n t s p r i c h t ,  den s i e  i h r e n  L e i t -  
l i n i e n  f ü r  Druckwasserreaktoren vom A p r i l  1974 zugrundegelegt  h a t .  I m  
e i nze lnen  s t e l l  t s i e  dazu fo lgendes f e s t :  

1. i i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  Einwirkungen (F lugzeugabsturz ,  chemische 
Expl o s i  onen 
C C  - - - - - - - - -C-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C-- -c- - -C. -C-C-- -C-~l .  

Die  h i e r f ü r  a u f g e s t e l l t e n  L e i t l i n i e n  s i n d  n i c h t  i n  vo l l em  Umfang e r f ü l l t ,  
da b e i  de r  RSK-Beratung zum Konzept i m  Jahre 1971 d iesbezüg l i che  Anforde- 
rungen n i c h t  erhoben wurden. Das K ra f twe rk  i s t  jedoch gegen fo lgende  E in -  
wi  rkungen geschü tz t :  

1.1 Flugzeuqabsturz  --- --- ------- 

E i n  Schutz gegen F lugzeugabsturz  i s t  f ü r  den Oberbau Reaktor jebäude - 
Maschinenhaus, das Notspeisegebäude und T e i l e  des Notstromdieselgebäudes 
durch d i e  Auslegung au f  e i n e  s t a t i s c h e  E r s a t z l a s t  von 1700 Mp b e i  e i n e r  
F1 äche von 2,14 m2 gegeben. Trümmer1 as ten  wurden b e r ü c k s i c h t i g t .  Gegen 
T r e i b s t o f f b r ä n d e  i s t  durch k o n s t r u k t i v e  Maßnahmen und räuml iche  Trennung 
weitgehender Schutz vorhanden. 

1.2 Chemische Expl o s i  onen ------------ -------- 
Ausgelegt  wurden das Reaktorgebäude, das Hi l fsanlagengebäude, das Not- 
stromdieselgebäude und de r  Ab lu f t kamin  gegen d i e  Auswirkungen von Spreng- 
s t o f f -Exp los i onen .  Nachrechnungen ergaben, daß das Reaktorgebäude auch 
de r  i n  den L e i  tl i n i e n  un te r s te1  1 t e n  Exp los ion  g e s ä t t i g t e r  Kohl enwasser- 
s t o f f e  s t a n d h ä l t  und e i n  d e r a r t i g e r  U n f a l l  durch das Notstandssystem be- 
h e r r s c h t  wi  r d .  

1.3 G i f t i g e  und exp l  os i onsge fäh r l  i c h e  Gase ----- --c--c-- - - - -c- -  --------------- 
Auf dem Kraf twerksgelände i s t  e i n  Detekt ionssystem m i t  sechs Heßs te l l en  
i n s t a l l  i e r t ,  das e x p l o s i b l e  Gase f e s t s t e l l  t und me lde t .  

A l s  Maßnahme gegen das Ansaugen so l che r  Gase i s t  d i e  Handabschaltung de r  
Lü f t ung  f ü r  das Hi l fsan lagengebäude,  Schaltanlagengebäude und Reaktorge- 
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bäude vorgesehen. G i f t i g e  Gase s i n d  i n s o w e i t  e r f a ß t ,  a l s  s i e  e x p l o s i b e l  
s i nd .  Es w i r d  f e r n e r  davon ausgegangen, daß b e i  Ausbruch g i f t i g e r  Gase so 
r e c h t z e i t i g  e i n  Warnsignal z u r  Kra f twerkswar te  g e l e i t e t  w i r d ,  daß a u f  Um- 
l u f t b e t r i e b  umgeschal te t  werden kann. 

2. G l e i c h z e i t i g k e i t  von Ke rnk ra f twe rksbe t r i eb  und Sprengarbe i ten i m  S t e i n -  
bruch-Nec karwesthelm ................................................... 

Für  d i e  Sprengarbe i ten i m  S te inbruch  Neckarwestheim wurden m i t  de r  1.TEG 
Auf lagen ausgesprochen, d i e  i m  H i n b l i c k  au f  den Reak to rbe t r i eb  a n l ä ß l i c h  
e i n e r  Besprechung des Sprenggutachtergremiums am 21.August 1975 m o d i f i -  
z i e r t  wurden. Weitergehende Auf lagen h ä l t  d i e  RSK n i c h t  f ü r  notwendig.  

3. Sabotageschutz ------ - -Be- - -  

D i e  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß techn ische  und a d m i n i s t r a t i v e  Maß- 
nahmen zum Schutz gegen Sabotage g e t r o f f e n  werden. 

4. Druckführende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Umschließung 

D ie  RSK h a t  s i c h  vom Sys temhe rs te l l e r  und vom Gutachter  über  d i e  E r f ü l l u n g  
des d i e  Druckführende Umschließung be t re f f enden  T e i l s  i h r e r  L e i t l i n i e  und 
d i e  b e i  de r  Fe r t i gung  au fge t re tenen  Mängel b e r i c h t e n  lassen.  D ie  h i e r b e i  
ermi t t e l  t e n  ge r i ng füg igen  Abweichungen von den L e i  tl i n i e n  s i n d  t e i  1 s da- 
durch bed ing t ,  daß d i e  Fe r t i gung  de r  be t re f f enden  Komponenten v o r  Heraus- 
gabe de r  L e i t l i n i e n  i n  i h r e r  j e t z i g e n  Fassung b e r e i t s  beendet war, und 
t e i l s  dadurch, daß d i e  En tw ick lung  de r  E in r i ch tungen  f ü r  d i e  wiederkehren- 
den Prüfungen noch n i c h t  v ö l l i g  abgeschlossen i s t .  D ie  RSK i s t  de r  Auf -  
fassung, daß d i e  wiederkehrenden Prüfungen i n  absehbarer Z e i t  w e i t e r h i n  
vervol lkommnet werden können und e r w a r t e t  daher h i e r f ü r  e i n e  w e i t e r e  S t e i -  
gerung des Er fü l lungsgrades  i h r e r  L e i t l i n i e n .  D ie  B e r i c h t e r s t a t t u n g  über  
d i e  Basismessung am Reak to rd ruckbehä l te r  des Gemeinschaftskernkraftwerks 
Neckar l ä ß t  b e r e i t s  wesen t l i che  Verbesserungen gegenüber de r  entsprechen- 
den Basismessung beim Kernk ra f twerk  B i b l i s  A erkennen. D ie  RSK h ä l t  d i e  
verb le ibenden Abweichungen von den L e i t l i n i e n  f ü r  v e r t r e t b a r  und e rheb t  
h i n s i c h t l i c h  de r  Druckführenden Umschließung ke ine  Bedenken gegen d i e  
Inbetr iebnahme. S i e  geh t  h i e r b e i  davon aus, daß i h r e  nachfo lgend angeführ-  
t e n  Empfehlungen beach te t  werden: 

4 .1  Wiederkehrende Prüfungen am Reak to rd ruckbehä l te r  --------------------- .......................... 
a )  Soweit  e i n e  U l t r a s c h a l l p r ü f u n g  de r  Schweißnähte am un te ren  Boden m i t  

dem v o l l s t ä n d i g e n  P rü f kop f sa t z  durch Konsolen und Schemel b e h i n d e r t  i s t ,  
i s t  e i n e  E inkop fp rü fung  d i e s e r  Nah tabschn i t t e  über d i e  gesamte Wanddik- 
ke durchzuführen.  An der  Ka lo t ten rundnah t ,  den Mer id iannähten i m  Kugel- 
zonenr ing, de r  Rundnaht zwischen Boden und zy l i nd r i s chem T e i l  und den 
Grundwerkstof fzonen u n t e r  den Anschwei ß s t e l  1 en s i n d  d i  e noch bestehen- 
den Lücken i n  den Umfang de r  regelmäßigen Prüfungen einzubeziehen. 

b )  Am F l ansch r i ng  i s t  d i e  M ö g l i c h k e i t  z u r  Prüfung von de r  I nnense i t e  aus 
a u f  d i e  gesamte Prüfzone an de r  Innenober f läche  auszudehnen. An den 
Schweißverbindungen m i t  den K ü h l m i t t e l s t u t z e n  und den Tragpra tzen  i s t  
e i n e  Prüfung a u f  Obe r f l ächen r i s se  von außen h e r  zu ermögl ichen. D ie  
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Zugängl i chkei  t i s t  h i e r  s i  c h e r z u s t e l l  en. 

C )  D ie  b e i  de r  Prüfung de r  Küh lm i t t e l s t u t zennäh te  au fge t re tene  Bee in t räch-  
t i g u n g  de r  Prüfaussage durch Störanzeigen muß vermieden werden. 

d )  An de r  Deckel f lanschrundnaht  i s t  das gesamte Volumen zu p rü fen ,  insbe-  
sondere s i n d  d i e  oberf lächennahen Bere iche zu e r fassen .  D ie  b e i  d e r  
H e r s t e l l u n g  f e s t g e s t e l l t e n  Feh le rbere iche  i m  Decke l f l ansch  s i n d  i n  das 
Wdederholungsprüfprogramm mi te inzubez iehen.  

e )  Der b e i  Anwendung des kombin ie r ten  Prü fkop fsa tzes  j e  P rü f kop f  vorgese- 
hene Schußfolgeabstand au f  de r  Prüfbahn von 4  mm s o l l t e  ohne Minderung 
de r  Impulszahl  v e r r i n g e r t  werden; anzustreben i s t  e i n  Abstand von 1 mm. 
Der RSK i s t  über d i e  s t a t i s t i s c h e  V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen Ausdehnung 
von Transferschwankungen und über  d i e  A u f f i n d b a r k e i t  von n a t ü r l i c h e n  
Feh le rn  m i t  H i l f e  de r  angewendeten P rü f t echn i ken  zu be r i ch ten .  D i e  
V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen Ausdehnung s o l l t e  i n  ä h n l i c h e r  Weise darge- 
s t e l l t  werden w i e  d i e  de r  Schwankungen. Bei  de r  Untersuchung de r  Er-  
kennbarke i t  n a t ü r l i c h e r  Feh le r  können f ü r  e i n e  e r s t e  Bet rachtung Ver- 
g l e i c h s k ö r p e r  m i t  k ü n s t l i c h e n  Feh le rn  herangezogen werden, d i e  n a t ü r -  
l i c h e n  nachgeb i l de t  s i nd .  

f )  Störungen durch Doppelbelegung von Prü fkanä len  s i n d  zu vermeiden. 

g )  D ie  e r s t e  wiederkehrende Prüfung s o l l t e  u n t e r  Beachtung de r  vorgenann- 
t e n  Empfehlungen i nne rha lb  von etwa v i e r  Jahren B e t r i e b s z e i t  s t a t t f i n -  
den. D i e  we i t e ren  P r ü f f r i s t e n  s i n d  m i t  de r  RSK anhand d e r  vo r l i egenden  
Prü fe r fahrungen  abzustimmen. 

D ie  RSK e r b i t t e t  i n n e r h a l b  von d r e i  Monaten i m  Zusammenhang m i t  de r  Inbe-  
t r iebnahme a l l e r  Anlagen e i n  Programm, i n  dem u.a. darzu legen i s t ,  w i e  
über  den j e t z t  vorgesehenen Umfang h inaus Untersuchungen zum Z ä h i g k e i t s -  
v e r h a l t e n  de r  wärmebeeinf lußten Zone von Schweißnähten du rchge füh r t  wer- 
den. 

4.3 Komeonenten de r  Druckführenden Umschließung --- ...................................... 
Der Umfang de r  wiederkehrenden Prüfungen an den Dampferzeugern, Druckbe- 
h ä l  t e r n ,  Pr imärkühlmi t t e l  pumpen, e i nsch l  i e ß l  i c h  i h r e r  Schwungräder, und 
Hauptkühlmi t t e l  1  e i  tungen i s t  u n t e r  Berücks ich t igung  de r  jewe i  1  s  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e n  Bedingungen entsprechend w i e  beim Reak to rd ruckbehä l te r  e i n -  
zu r i ch ten .  D ie  Sekundärmäntel und Rohrbündel de r  Dampferzeuger und d i e  
Speisewasser- und Fr i schdampf le i tungen  bzw. d i e  s i e  abdeckenden Doppe l l e i -  
tungen b i s  zu r  e r s t e n  Absperrarmatur s i n d  i n  d ieses Programm de r  m i t  ze r -  
s t ö r u n g s f r e i e n  Ver fahren durchzuführenden wiederkehrenden Prüfungen e inzu-  
bez i  ehen . 
D i e  Ergebnisse de r  während d e r  Fe r t i gung  durchge führ ten  Prüfungen können 
n u r  dann a l s  N u l l a t l a s  de r  Bas isprüfung herangezogen werden, wenn d i ese  
Prüfungen j e w e i l s  i m  endgü l t i gen  Fer t igungszus tand  s ta t t ge funden  haben und 
d i e  angewendeten P rü f ve r f ah ren  i n  hinreichendem Ausmaß e inen  Ve rg l e i ch  m i t  
denen d e r  wiederkehrenden Prüfung ges ta t t en .  Außerdem muß d i e  Ortung de r  
b e i  de r  Fe r t i gung  gefundenen und belassenen F e h l e r s t e l l e n  e i n d e u t i g  mög- 
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l i c h  se i n .  

Wegen de r  erwartungsgemäß hohen Strahlendosen i s t  wei tgehend e i n e  Mechani- 
s i e rung  de r  Prüfvorgänge notwendig. E ine Abschätzung d e r  zu erwartenden 
Dosen i s t  vorzulegen. I n  regelmäßigen Abständen i s t  de r  RSK über  den 
Stand de r  En tw ick lung  de r  mechan is ie r ten  Prüfung zu be r i ch ten .  

Das System de r  Leckageüberwachung i s t  so zu verbessern,  daß Und i ch the i t en  
an besonders w i c h t i g e n  S t e l l e n  durch ö r t l i c h  wi rkende Anzeigevorr ichtungen 
während des Be t r i ebes  s c h n e l l e r  und z u v e r l ä s s i g e r  e rkann t  werden können, 
a l s  d i e s  m i t  den z.Z. üb l i chen  Ver fahren geschieht .  Der RSK i s t  nach zwei 
Jahren über  den Entwick lungsstand zu be r i ch ten .  

5. Druckspei  ------ ------ cher  

Sechs Monate nach Inbetr iebnahme i s t  e i n e  S t ö r f a l l a n a l y s e  über  d i e  Druck- 
spe icher  vorzulegen. D i e  RSK e m p f i e h l t  d i e  Durchführung e i n e r  v o l l s t ä n d i -  
gen U1 t r a s c h a l  1 p rü fung  a l l  e r  Schweißnähte v o r  Aufnahme de r  L e i  s tungsver-  
suche bzw. spätestens i nne rha lb  von d r e i  Monaten. Außerdem wünscht s i e  Un- 
t e r l a g e n  über  d i e  Q u a l i t ä t  de r  i n  diesem K ra f twe rk  eingebauten Druckspei -  
cher.  

6. F r i  _ _ _ _ _ _ _ _ _  schdamefl - - _ _ _ - _  e i  tunqsbruch _ _ _ _ _ _  
Nach Ans i ch t  de r  RSK kann e i n  g l e i c h z e i t i g e s  Versagen e ines  oder mehrerer 
Dampferzeugerrohre beim Fr ischdampf- bzw. Speisewasserleitungsbruch 
zumindest nach längerem B e t r i e b  n i c h t  ausgeschlossen werden. A l s  a l t e r -  
n a t i v e  Maßnahmen wurden d i s k u t i e r t :  

- Einbau e i n e r  komb in ie r ten  S icherhe i  t s -Schne l l  sch l  ußarmatur a u f  de r  
Sekundärse i te  de r  Dampferzeuger. 

- Rnderung d e r  Ansteuerung de r  Abb lases ta t i on  m i t  dem Z i e l ,  b e i  A u f t r e t e n  
von A k t i v i t ä t  i m  Dampf e ines  Dampferzeugers d iesen  v o l l s t ä n d i g  abzusper- 
r en  und über  d i e  Abblasestat ionen de r  anderen Dampferzeuger d i e  Anlage 
entsprechend einem vorgegebenen zu läss igen  D ruckve r l au f  t e i l a b z u f a h r e n .  
D ie  Meßwerterfassung und Vera rbe i tung  sowie d i e  Ansteuerung e r f o l g t  i n  
Reaktorschutzqual  i t ä t .  

D ie  RSK h ä l t  d i e  vorgeschlagenen verschiedenen Maßnahmen f ü r  durch führbar  
und gee igne t ,  d i e  S t ö r f ä l l e  zu beherrschen. E ine endgü l t i ge  Entscheidung 
w i r d  d i e  RSK nach Abschluß de r  Diskuss ionen über  d i e  I n t e g r i t ä t  de r  
Dampferzeugerrohre t r e f f e n .  

7. Abfahren de r  Anlage über d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Sekundärkreises ----------------- ................................................. 
D ie  durch Ansprechen de r  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  i m  Sekundärkre is  verursachten 
Abgaben r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  s i n d  a u f  d i e  genehmigten b e t r i e b l i c h e n  Abgaben 
anzurechnen, so daß d i e  d e r z e i t  g ü l t i g e n  D o s i s r i c h t w e r t e  n i c h t  ü b e r s c h r i t -  
t e n  werden. Der A k t i v i t ä t s g e h a l t  des Sekundärk re is lau fs  i s t  so zu begren- 
zen, daß d iese  Forderung e r f ü l l t  werden kann. 
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8 .  Pumeenschwunqrad --- - - - - - - W -  

Bei einem Bruch de r  H a u p t k ü h l m i t t e l l e i t u n g  kann es zum Hochlaufen de r  
Pumpe kommen. D i e  Drehzahl en können dabei  d i e  Be t r iebsdrehzah l  en um e i n  
Mehrfaches übers te igen ,  was zu e i n e r  Zers tö rung  des Pumpenschwungrades 
führen kann. Zur  Verhinderung d ieses  Folgeschadens i s t  de r  Schwungradsi tz 
kon isch so ausgeb i lde t ,  daß s i c h  b e i  e i n e r  d e f i n i e r t e n  Oberdrehzahl das 
Schwungrad von de r  Wel le  l ö s t  und s i c h  nach e i n e r  Axialbewegung von 0,2 mm 
au f  e inen  60 mm b r e i t e n  Ab fangr ing  a u f  der  Wel le  a u f s e t z t .  Das Schwungrad 
b e f i n d e t  s i c h  i n  Höhe e ines  Deckendurchbruchs, der  a l s  Trümmerschutz 
ausgeb i l de t  i s t .  

Zum Nachweis de r  Wirksamkei t  de r  Drehzahlbegrenzung und z u r  E r m i t t l u n g  
des Verha l tens  des Schwungrades nach dem Lösen s i n d  an einem geeigneten 
Model l  i n n e r h a l b  e i nes  Zei t raums von e i n  b i s  zwei Jahren b i s  zum e r s t e n  
Brennelementwechsel Schleuderversuche durchzuführen. E ine Dokumentation 
d e r  Versuchsergebnisse i s t  de r  RSK vorzu legen.  

I m  Kernk ra f twerk  B i b l i s  B wurde e i n e  andere Pumpenschwungradkonstruktion 
verwendet und nach Angaben des H e r s t e l l e r s  an einem Model l  i m  Maßstab 1:l 
e r f o l  g r e i c h  g e t e s t e t .  
Sol 1  t e n  d i e  f ü r  GKN vorgesehenen Model 1  versuche n i c h t  zu f r i edens te1  l e n d  
ver1 aufen, e m p f i e h l t  d i e  RSK, au f  e i n e  Kons t ruk t i on  w ie  i m  Kernk ra f twerk  
B i b l i s  B  umzurüsten, nachdem s i e  s i c h  von deren Wirksamkei t  überzeugt  ha t .  

D ie  RSK h a t  d i e  Ergebnisse de r  Notkühluntersuchungen eingehend bera ten  und 
i s t  d e r  Ans ich t ,  daß d i e  Wirksamkeit  de r  Kernnotkühleinrichtungen z u r  Be- 
herrschung von Kühlmittelverluststörfällen g e w ä h r l e i s t e t  i s t .  Insbesondere 
haben d i e  Analysen über  d i e  Wirksamkeit  de r  Kernnotkühlung und über  d i e  
Z u v e r l ä s s i g k e i t  de r  Kernno tküh le in r i ch tungen geze ig t ,  daß d i e  Brennstab- 
temperaturen b e i  S t ö r f ä l l e n  u n t e r  den von de r  RSK ge fo rde r t en  Grenzwerten 
l i e g e n  und e i n  d i e  Kühlung behinderndes Brennstabversagen n i c h t  zu erwar- 
t e n  i s t .  

I nne rha lb  von neun Monaten e r w a r t e t  d i e  RSK vom H e r s t e l l e r  e inen  Lösungs- 
vo rsch lag  z u r  Beherrschung e ines  Lecks oberha lb  30 cm2 i m  Boden des Re- 
ak to rd ruckbehä l t e r s .  Wegen de r  nahezu v o l l s t ä n d i g e n  P r ü f b a r k e i t  des Re- 
ak to rd ruckbehä l t e r s  u n t e r h a l b  des Kerns, d i e  weitgehend durch d i e  Bas is-  
messung b e l e g t  werden konnte, h ä l t  d i e  RSK es f ü r  v e r t r e t b a r ,  wenn d i e  
Größe des Lecks f ü r  d i e  Auslegung de r  Notkühlung gegenüber de r  i n  den 
L e i t l i n i e n  angegebenen herabgese tz t  w i r d .  Zu dem Vorsch lag des H e r s t e l -  
l e r s  w i r d  d i e  RSK abschl ießend S t e l l u n g  nehmen. Vor de r  e r s t e n  K r i  t i  k a l  i- 
t ä t  des Kernkraf twerkes s i n d  vom H e r s t e l l e r  Vorkehrungen zu t r e f f e n ,  d i e  
den nach t räg l i chen  Einbau von Meßsonden z u r  e i ndeu t i gen  De tek t i e rung  
e ines  Lecks i m  Reak to rd ruckbehä l te r  ges ta t t en .  

10. B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l labscha l tung  ------------------------------------------ 
D ie  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß aufgrund de r  b i s h e r  durchge führ ten  
Untersuchungen über d i e  Beherrschung von B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l l -  
abschal tung d i ese  S t ö r f ä l l e  m i t  Maßnahmen, w ie  s i e  i m  Rahmen des S i che r -  
he i t skonzep tes  f ü r  GKN mög l i ch  s ind,beherrscht  werden können. Nach 
Abschluß de r  Untersuchungen w i r d  d i e  RSK e n d g ü l t i g  S t e l l u n g  nehmen. 
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11. S i  cherhei  tsbehäl  t e r  ------------------- 

11.1 S i c h e r h e i t  i n  der  Auslegung ----------------------- -- 
Nach Untersuchungen des Gutachters l i e g t  der  Auslegungsdruck des S icher -  
h e i t s b e h ä l t e r s  Ca. 10% über dem entsprechend den L e i t l i n i e n  berechneten 
S t ö r f a l l d r u c k .  D ie  RSK i s t  daher der  Auffassung, daß der  S icherhe i tsbe-  
h ä l t e r  den Belastungen des Aus legungss tö r f a l l s  m i t  ausreichender Reserve 
standhäl t. 

11.2 Prü fd ruck  b e i  de r  Wiederhol ungsl  eckratenerüfung ----------------------------- ---------- ----- 
Nach Aussage des H e r s t e l l e r s  i s t  e i ne  Wiederholungsprüfung de r  i n t e g r a l e n  
Leckra te  b e i  halbem Auslegungsdruck mögl ich,  jedoch wegen des dabei no t -  
wendigen technischen Aufwands n i c h t  wünschenswert. D ie  e r s t e  Wiederho- 
lungs leck ra tenprü fung  wurde b e i  0,5 ba r  durchge führ t .  Für  e i ne  Entschei -  
dung über den Druck spä te re r  Wiederholungsleckratenprüfungen w i r d  d i e  RSK 
d i e  Ergebnisse sowohl de r  e r s t e n  Wiederholungsprüfung a l s  auch entsprechen- 
de r  HDR-Versuche abwarten. 

11.3 Ab~lc4g~ung-gggen _________-__-  Unterdruck 

Der H e r s t e l l e r  ha t  vom Gutachter  g e p r ü f t e  Rechnungen durchge führ t ,  nach 
denen de r  S i che rhe i t sbehä l t e r  b i s  zu einem inneren  Unterdruck von 617 mbar 
v o l l  i n t a k t  b l e i b t .  D ie  RSK st immt de r  Meinung des Gutachters zu, daß 
durch d i e  Kons t ruk t ion  de r  gewich tsbe las te ten  Schnel lsch lußk lappen und 
durch den z e i t l i c h e n  Ab lau f  der  E re ign i sse  nach einem Gau E i n g r i f f e  
mög l i ch  s i n d  und s i c h e r g e s t e l l t  i s t ,  daß de r  Auslegungsunterdruck de r  
S i c h e r h e i t s h ü l l e  n i c h t  u n t e r s c h r i t t e n  w i r d .  

11.4 Wasserstoffkonzentration ........................ 
Unter  Zugrundelegung de r  von der  RSK i n  i h r e n  L e i t l i n i e n  ge fo rde r ten  Be- 
rechnungsgrundlagen e r r e i c h t  d i e  Wasserstoffkonzentration nach f rühes tens  
60 Tagen d i e  Zündgrenze (4%) .  Zur Vermeidung e ines zündfähigen Gemisches 
i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  w i r d  vom H e r s t e l l e r  e i n e  d o s i e r t e  Abgabe über 
F i l t e r  vorgesehen. 

D ie  RSK st immt dem Brandschutzkonzept f ü r  GKN zu. S ie  h ä l t  E in r i ch tungen 
f ü r  notwendig, d i e  nach Bruch e i n e r  S c h m i e r m i t t e l l e i t u n g  a u f  dem Weg vom 
Vorratsraum zum Verbraucher und Entflammen des Schmiermi t te ls  e i n e  so fo r -  
t i g e  Branderkennung ermögl ichen, um u n m i t t e l b a r  nach Ausbruch des Brandes 
geeignete Gegenmaßnahmen e i n l e i t e n  zu können. 

13. Folgen des Brandes i m  Reaktor-  und Abste l lbecken -------------------------------------------- 
D ie  RSK h a t  s i c h  anhand vo rge leg te r  Unter lagen und i n  Diskuss ion m i t  dem 
Gutachter überzeugt,  daß 

- de r  Zustand de r  Anlage nach dem Brand dokument ier t  wurde, 
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- das e r f o r d e r l i c h e  M a t e r i a l  z u r  F e s t s t e l l u n g  mög l i cher  Schädigungen 
i n f o l g e  zu hoher Temperaturen und d e r  E inwi rkung k o r r o s i v e r  S t o f f e  
s i c h e r g e s t e l l t  und un te r such t  wurde, 

- m i t  den Repara tu ra rbe i  t e n  a l  1  e  Brandschäden b e s e i t i g t  wurden. 

Aufgrund d i e s e r  Maßnahmen und de r  Ergebnisse der  durchge führ ten  Prüfungen 
h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen e inen  B e t r i e b  des Kernk ra f twerks  m i t  den 
vom Brand b e t r o f f e n e n  Komponenten. 

14. Be t r iebseersona l  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  
D ie  RSK h ä l t  es f ü r  notwendig, daß d i e  S c h i c h t l e i t e r  des H e r s t e l l e r s  f ü r  
e i n e  gewisse Z e i t  nach Übergabe des Kra f twerks  vom H e r s t e l l e r  an den Be- 
t r e i b e r  w e i t e r h i n  z u r  Verfügung stehen. Außerdem s o l l t e  über  e inen  ange- 
messenen Zei t raum d i e  Sch i ch t  durch Ingen ieure  v e r s t ä r k t  werden. 

15. Schlußbemerkung -------------- 

Wei tere g e r i n g f ü g i g e  Abweichungen von den L e i t l i n i e n  s i n d  - nach Überprü- 
fung  durch den Gutachter  - nach Meinung de r  RSK t o l e r i e r b a r .  Zu i h r e r  I n -  
f o rma t i on  wünscht d i e  RSK B e r i c h t e  über den Reak to rbe t r i eb  von GKN. Der 
Be r i ch t sze i t r aum s o l l  d r e i  Monate bet ragen.  

Un te r  d iesen  Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen d i e  Inbe-  
t r iebnahme des Gemeinschaftskernkraftwerks Neckar b i s  zum Beginn des 
kommerzi e l  1  en P robebe t r i  ebs . 

3. Werks to f fe  f ü r  Druckbehä l te r  und S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  i n  de r  Kern techn ik  

I m  H i n b l i c k  a u f  d i e  Verwendung des S t a h l s  20 MnMoNi 5  5  f ü r  Reaktordruck-  
b e h ä l t e r  h ä l t  d i e  RSK d i e  Durchführung e ines  geeigneten Untersuchungspro- 
gramms f ü r  notwendig.  Bei  diesem Untersuchungsprogramm i s t  h i n s i c h t l i c h  
der  Schweißfragen entsprechend dem s e i n e r z e i t  beim S tah l  22 NiMoCr 3  7 
durchge führ ten  Programm zu ver fahren .  

D ie  K ra f twe rk  Union AG (KWU) h a t  i n  Ergänzung zu den i m  Rahmen de r  Zu las-  
sung an fa l l enden  Prüfungen f ü r  den S tah l  20 MnMoNi 5  5  e i n  z u s ä t z l i c h e s  
Untersuchungsprogramm vorgeschlagen. D i e  Ergebnisse de r  Untersuchungen des 
Gesamtprogramms werden von de r  RSK a l s  ausreichende En t sche idungsh i l f e  f ü r  
d i e  abschl ießende Stel lungnahme e r a c h t e t .  

a )  Untersuchungen; deren Ergebnisse v o r  de r  endgü l t i gen  Zustimmung z u r  
Verwendung des S tah l s  v o r l i e g e n  müssen: 

1. Sofortprogramm 20 MnMoNi 5  5  
1.1 Tangen t i a l s ch l  i f f e  
1.2 Seigerungsuntersuchungen 
1.3 Meta l log raph ische  Untersuchungen e i n e r  Schweißnaht, d i e  b e i  de r  Magnet- 

pu l ve rp rü fung  Scheinanzeigen h e r v o r r u f t  
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1.4 Simulat ionsversuche 

2. Rondeneinschweißversuch 

3. Grundsatzuntersuchungen durch Japan S tee l  Works (JSW) 
3.1 Ausscheidungsverhal ten von 20 MnMoNi 5 5 
3.2 B e r i c h t  über Feh le r  i n  Schmiedestücken und Blechen 

4. Untersuchungen i m  Rahmen de r  Werkstof fzu lassung 
4.1 Bleche der  Firma Mar re l  
4.2 JSW-B1 eche 
4.3 JSW-Schmiedestücke 
4.4 Schweißeignungsprüfung f ü r  Marre l -B leche 
4.5 Schweißeignungsprüfung f ü r  JSW-Bleche und -Schmiedestücke 

b)  Untersuchungen, be i  denen d i e  Ergebnisse zu den nachfolgenden Punkten 
5. b i s  7. binnen zwei Jahren und zu Punkt 8 vo r  de r  Inbetr iebnahme der  
Reaktordruckbehäl ter  v o r l i e g e n  müssen: 

5. Untersuchungen an einem ausgestoßenen Kern aus dem Vorblock 
('punch out ' )  

6. Tangentialschliffuntersuchungen aus der  laufenden Fe r t i gung  
7. Wei ter führung der  s t a t i s t i s c h e n  Auswertung über  mechanische Eigen- 

scha f ten  und Seigerungsverhal ten 
8. Bestrahlungsversuche an kennzeichnenden Schmelzen 

Nach Vor l iegen  der  Ergebnisse von a )  w i r d  d i e  RSK erneu t  zu r  Verwendung 
des S tah l s  20 MnMoNi 5  5  S t e l l u n g  nehmen. S ie  h ä l t  d iesen S tah l  vom Grund- 
sa t z  her  z u r  He rs te l l ung  von Reaktordruckbehäl tern f ü r  geeignet  und erwar- 
t e t  von den Untersuchungen z u f r i e d e n s t e l l e n d e  Ergebnisse. Un te r  dem Vor- 
beha l t ,  daß s i c h  d i ese  Erwartung e r f ü l l t ,  h ä l t  es d i e  RSK f ü r  s i n n v o l l ,  
d i e  Fe r t i gung  f o r t zuse t zen  und d i e  h i e r b e i  an fa l lenden Erfahrungen m i t  i n  
d i e  B e u r t e i l u n g  einzubeziehen. 

BAZ N r .  109 vom 12.6.1976 

1. Kernkraf twerk I s a r  (KKI)  
Schnel l  abschal tbehä l  t e r  

D ie  RSK h a t  s i c h  i n  mehreren Si tzungen m i t  den Schnellabschal tbehäl tern 
des Kernkraf twerks I s a r  be faß t .  Unter  Berücks ich t igung  d i e s e r  Beratungen 
und der  dazu e inge re i ch ten  Unter lagen kommt d i e  RSK aus g rundsä tz l i chen  
Erwägungen zu dem ScRl-uß, daß d i e  Schnel labschal  tbehä l  t e r  i n  i h r e r  j e t z i -  
gen Form a l s  Dauerlösung n i c h t  belassen werden so1 l en .  

D ie  RSK e m p f i e h l t  deshal b, d i e  Schnel l  abschal tbehäl  t e r  nu r  f ü r  e inen be- 
f r i s t e t e n  Zei t raum zu be t re iben .  S i e  h ä l t  es f ü r  notwendig, daß der  Her- 
s t e l  l e r  unverzügl  i c h  m i  t der  P1 anung e i n e r  Ersatz lösung beg inn t .  S i e  h ä l t  
e inen  b e f r i s t e t e n  B e t r i e b  f ü r  v e r t r e t b a r ,  wenn während e i n e r  solchen Z e i t -  
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dauer durch Wiederholungsprüfungen an den Behä l te rn  e i n e  v e r s c h ä r f t e  über-  
wachung du rchge füh r t  w i r d ,  so daß e i n  Versagen ausgeschlossen werden kann. 
D ie  RSK s t ü t z t  s i c h  h i e r b e i  u.a. a u f  d i e  Ergebnisse de r  an d iesen Behäl- 
t e r n  und an den Schnel l  abschal tbehä l  t e r n  anderer  Kernk ra f twerke  durchge- 
f ü h r t e n  Prüfungen, zu denen auch Druckversuche m i t  Schwellbeanspruchung 
an einem O r i g i n a l  behäl t e r  des Kernk ra f twerks  Brunsbü t te l  gehören. 

D ie  RSK e m p f i e h l t ,  d i e  Wiederhol ungsprüfungen h a l  b j ä h r l  i c h  durchzuführen.  
Das h i e r f ü r  e r f o r d e r l i c h e  Programm s o l l  m i t  dem Gutachter  abgestimmt und 
der  RSK v o r g e l e g t  werden. Bei d e r  Fest legung de r  Bedingungen f ü r  d i e s e  
Prüfungen s i n d  d i e  Ergebnisse von Werksto f fprü fversuchen zu b e r ü c k s i c h t i -  
gen, d i e  f ü r  d i e  Schnel l  abschal tbehäl  t e r  de r  Kernk ra f twerke  B runsbü t t e l  , 
Würgassen und P h i l i p p s b u r g  1 vorgenommen werden. Das Prüfprogramm f ü r  
d i ese  Versuche und deren Ergebnisse s i n d  de r  RSK e b e n f a l l s  vorzu legen.  

E ine  abschl ießende Stel lungnahme zu dem endgü l t i gen  Schnel labschal tsystem 
w i r d  d i e  RSK e r s t  abgeben, wenn e i n  Gutachten über  e i n e  vom H e r s t e l l e r  zu 
e ra rbe i t ende  Ersatz1 ösung vorge l  e g t  worden i s t .  

2. Mehrzweckforschungsreaktor Kar1 sruhe (MZFR) 
W e i t e r b e t r i e b  über das Jahr  1977 h inaus 

D ie  RSK h a t t e  i n  i h r e r  93.Si tzung den W e i t e r b e t r i e b  des MZFR m i t  einem 
Kern m i t  angere icher tem B r e n n s t o f f  b e f ü r w o r t e t  +) .  S i e  war dabei  jedoch 
davon ausgegangen, daß de r  B e t r i e b  nach Abbrand des vorhandenen Brenns to f -  
f e s  ( v o r a u s s i c h t l i c h  Ende 1977) e i n g e s t e l l t  w i r d .  Diese Tatsache war aus- 
schlaggebend f ü r  d i e  Meinung de r  RSK, daß d i e  angemessene E r f ü l l u n g  der  
RSK-Le i t l i n i en  f ü r  Druckwasserreaktoren f ü r  den MZFR gegeben i s t .  

Der B e t r e i b e r  des MZFR h a t  nun d i e  Genehmigung zum W e i t e r b e t r i e b  de r  
Anlage b i s  zum Jahr  1981 bean t rag t .  A l s  Begründung f ü h r t  e r  an, daß vorge- 
sehen war, den größten T e i l  des MZFR-Betriebspersonals nach Bet r iebsende 
i n  den Kernkraf twerken P h i l i p p s b u r g  2  und Süd we i te rzubeschä f t igen .  Wegen 
de r  bekannten Verzögerung d i e s e r  P r o j e k t e  möchte e r  d i e  S t i l l e g u n g  des 
MZFR verschieben. 

D ie  RSK i s t  d e r  Meinung, daß das Vorhandensein ausgeb i lde ten  Personals 
und d i e  Au f rech te rha l t ung  e ines  Ausb i l dungspo ten t i a l s  g r u n d s ä t z l i c h  i m  
I n t e r e s s e  de r  Reak to r s i che rhe i t  zu begrüßen i s t .  D ie  RSK h a t  s i c h  'aus 
diesem Grunde m i t  d e r  Frage b e s c h ä f t i g t ,  i n w i e w e i t  über  d i e  b e r e i t s  e r f o l g -  
t e n  E r t ü c h t i  gungsmaßnahmen h inaus ( s i ehe  Empfehl ung von de r  93. RSK-Si t zung)  
z u s ä t z l i c h e  E in r i ch tungen  e r f o r d e r l i c h  s ind ,  um e inen  W e i t e r b e t r i e b  zu e r -  
mögl ichen. Ausgehend von den Vorschlägen des B e t r e i b e r s  sowie den S t e l l u n g -  
nahmen des Gutachters  kommt d i e  RSK zu dem fo lgenden Ergebnis :  

+) Empfehl ungen de r  Reaktor -S icherhe i  tskommi ss i on  
1971-1974, IRS-A-9 (Dez.1975), S.1-87 f f .  

111. S i t zung  



Die  RSK i s t  de r  Ans ich t ,  daß m i t  dem vorgeschlagenen z u s ä t z l i c h e n  unver-  
maschten Niederdruck-Notkühlsystem e i n e  s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e  Verbesse- 
rung e r r e i c h t  werden kann. We i t e rh i n  geht  s i e  davon aus, daß d i e  f ü r  das 
vorhandene System ge fo rder ten  Maßnahmen - Verbesserung de r  S t ö r f a l l i n s t r u -  
ment ierung, Einbau von P rü fe i n r i ch tungen ,  j ä h r l i c h e  Wiederholungsprüfungen - 
b e r e i t s  b e i  de r  Auslegung i n  angemessener Weise b e r ü c k s i c h t i g t  werden. 

D ie  darüber  h inaus vorge leg ten  Vorschläge des B e t r e i b e r s  z u r  E r t üch t i gung  
de r  Notkühl  ung: 

- Einspeisung von Wasser über  d i e  Dampferzeuger und d i e  Kesselspeisepumpe 
i n  das Primärsystem, 

- Verbindung des MZFR-internen Druckwassernetzes m i t  dem Volumenregelsystem 
(Entgaserausgl  e ichsbehäl  t e r )  und E inspe i  sung über  3  Hochdruck-Förderpum- 
Pen 

so1 1 t en  i n  jedem Fa1 l e  ve rw i r k1  i c h t  werden, auch wenn s i e  n i c h t  a l s  unab- 
hängige Systeme i m  Sinne e i n e r  v o l l s t ä n d i g e n  Redundanz angesehen werden 
können. 

D i e  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß i h r e  Aussagen z u r  Wirksamkeit  de r  
Notkühlung i n  i h r e r  Empfehlung von de r  93.Si tzung auch f ü r  den Weiterbe- 
t r i e b  des MZFR b i s  1981 i h r e  G ü l t i g k e i t  haben. 

2. E r t üch t i gung  de r  Zusatzwasserzufuhr de r  Kühltürme 
- - - - - -L-  -- iiiiiiiii-iiiiii---iiii------------------ 

Die  RSK i s t  de r  Meinung, daß d i e  vom B e t r e i b e r  vorgeschlagene E r t ü c h t i -  
gung d e r  Zusatzwasserzufuhr de r  Kühl türme zu r  Erhöhung de r  Redundanz des 
Nachkühlbet r iebes e i n e  Verbesserung de r  Anlage d a r s t e l l t .  

Der Reak to rd ruckbehä l te r  des MZFR b e s i t z t  i m  Ve rg l e i ch  zu den K e r n k r a f t -  
werken d e r  neueren Bauar t  ke i ne  Mög l i chke i t en  de r  z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Wie- 
derho lungsprüfung m i t  U l t r a s c h a l l .  Es i s t  b e a b s i c h t i g t ,  i m  Jahre 1977 
e i n e  Wiederholungsdruckprobe durchzuführen, m i t  dem Z i e l ,  d i e  S i c h e r h e i t  
des Reak to rd ruckbehä l te rs  f ü r  d i e  fo lgende  B e t r i e b s z e i t  nachzuweisen; d i e  
RSK h ä l t  e inen  Druck von 130 b a r  (1,3 X Auslegungsdruck) und e i n e  P r ü f -  
temperatur  von 70 OC f ü r  notwendig.  D ie  vo r l i egenden  Untersuchungsergeb- 
n i sse ,  insbesondere d i e  von den Einhängeproben, lassen  erkennen, daß f ü r  
d i e  vorgesehene Be t r i ebspe r i ode  e i n  ausreichend zäher Werks to f f zus tand  
g e w ä h r l e i s t e t  i s t .  

Durch d i e  vorgesehene E r r i c h t u p g  e i n e r  N o t s t e u e r s t e l l e  a u f  de r  H i l f s w a r t e  
und e i n e r  neuen unabhängigen Energieversorgung f ü r  das neue Niederdruck-  
Notkühl  system und f ü r  d i e  S i che rhe i  t se i n r i ch tungen ,  d i e  b e i  Einwirkungen 
von außen oder einem Brand w e i t e r v e r s o r g t  werden müssen, w i r d  nach Ans i ch t  
de r  RSK d i e  S i c h e r h e i t  de r  Anlage gegen d i ese  S t ö r f ä l l e  wesen t l i ch  ve r -  
besse r t .  Dabei müssen von d e r  N o t s t e u e r s t e l l e  aus b e i  A u s f a l l  de r  Warte oder 
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anderer  Versorgungseinrichtungen de r  Reaktor s i c h e r  abgefahren (Uruckab- 
senkung) , nachgekühl t und d e r  abgeschal t e t e  Zustand überwacht werden kön- 
nen. 

5. Brandschutzmaßnahmen 

I m  Zuge de r  E i n r i c h t u n g  e i n e r  N o t s t e u e r s t e l l e  und e i n e r  redundanten Not-  
stromversorgung f ü r  d i e  neue Notkühlung und f ü r  d i e  z u r  Nachkühlung n o t -  
wendigen S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n  w i r d  de r  B e t r e i b e r  d i e  E i n t e i l u n g  i n  
Brandabschn j t te  vornehmen. Da d i e  A u f s t e l l u n g s o r t e  f ü r  d i e  geplanten 
Sicherheitseinrichtungen i n  anderen Brandabschni t ten a l s  den vorhandenen 
vorgesehen s i n d  - und d i e s  g i l t  auch f ü r  d i e  Kabelwerke -, i s t  d i e  Forde- 
rung nach e i n e r  räuml ichen Trennung i m  B r a n d f a l l e  weitgehend e r f ü l l t .  

An den S t e l l  en (Meßfühl e r ,  S t e l  l g l  i e d e r ,  Armaturen),  an denen d i e  räum1 i- 
che Trennung n i c h t  du rch führbar  i s t ,  s i n d  vom B e t r e i b e r  v e r s t ä r k t e  Brand- 
schutzmaßnahmen vorgesehen. Wei tere Maßnahmen bestehen i n  de r  räuml ichen 
Begrenzung besonders f eue rge fah rde te r  B e t r i e b s s t ä t t e n ,  de r  I n s t a l l a t i o n  
von Rauchmeldern und Feuer1 ö s c h e i n r i  chtungen. 

D ie  RSK h ä l t  es nach Durchführung de r  vom B e t r e i b e r  vorgeschlagenen Maß- 
nahmen f ü r  gewäh r l e i s t e t ,  daß i m  F a l l e  e ines  Brandes d i e  Anlage s i c h e r  
abgefahren und de r  Reaktor l a n g f r i s t i g  i n  einem s icheren  Zustand geha l ten  
werden kann. 

6. Abführung _ _ _ _ _ _ _ _  __I________________------------------- der  A b l u f t  aus den Kondensa to r -Vakuume~tn~x~  

Gemäß dem Grundsatz, d i e  S t rah lenbe las tung  ( T r i t i u m )  sowohl des B e t r i e b s -  
personals  a l s  auch de r  Umgebung so g e r i n g  w ie  mög l i ch  zu ha l t en ,  i s t  d i e  
vorgesehene Abgabe de r  A b l u f t  d e r  Vakuumpumpen des Kondensators über  den 
Kamin a l s  e i n e  s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e  Verbesserung zu begrüßen. E ine  
Überwachung de r  A k t i v i t ä t  des Sekundärkreises sowie de r  Spal tproduktabgabe 
über  den Kamin muß jedoch i m  Rahmen de r  geplanten Erwe i te rung  de r  Be t r i ebs -  
und Störfallinstrumentierung s i c h e r g e s t e l l t  werden. Das Konzept de r  S t ö r -  
f a l l i n s t r u m e n t i e r u n g  i s t  dem RSK-UA ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN vorzu legen.  

7. Druckunterdrückunqssystem ----------------- -- ---- 
Das Druckunterdrückungssystem wurde i m  H i n b l i c k  a u f  se i ne  dynamischen 
Belastungen während des Aus legungss tö r f a l l es  h i n  un te rsuch t .  D ie  i m  Ver- 
g l e i c h  zu den Siedewasserreaktoren de r  KWU-Baulinie 69 ande rsa r t i ge  Bau- 
weise (Anordnung de r  Kondensationskammer a u f  dem Fundament) 1äßt  erwar ten,  
daß d i e  au f t r e tenden  Lasten dynamisch und s t a t i s c h  abgetragen werden 
können. Der Gutachter  w i r d  gebeten, i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  Belastung d e r  
Abblasekästen e i n e  Deta i lun te rsuchung  durchzuführen. 

8. Schl ußbemerkunq 
----------L--- 

Bei Ve rw i r k l i chung  der  vorgesehenen s i che rhe i t s t echn i schen  Verbesserungen 
h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen den W e i t e r b e t r i e b  des MZFR b i s  zum Jahre 
1981. 
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BAZ Nr.110 vom 16.6.1977 

1. Kernk ra f twerk  BASF 
S tando r t  BASF-MITTE und S icherhe i t skonzep t  

Präambel -------- 

D ie  RSK h a t  i n  i h r e r  111.Si tzung am 17.März 1976 und i n  i h r e r  112.Si tzung 
am 28 .Ap r i l  1976 i h r e  über  sechs Jahre andauernden Beratungen zum Stand- 
o r t  und S ichekhe i t skonzep t  des Kernk ra f twerks  BASF m i t  Verabschiedung 
e i n e r  Empfehlung abgeschlossen. Den Beratungen h a t  de r  S tando r t  BASF- 
MITTE zugrunde ge l  egen. I n  de r  111. RSK-~i tzung h a t  de r  A n t r a g s t e l l  e r  m i  t- 
g e t e i l t ,  daß e r  das Kernk ra f twerk  n i c h t  mehr am S tando r t  BASF-MITTE zu 
e r r i c h t e n  beabs i ch t i ge .  H i e r f ü r  s e i  nunmehr e i n  neuer S tando r t  -BASF NORD-, 
de r  5  km n ö r d l i c h  des b i s h e r i g e n  Standor tes l i e g t ,  vorgesehen. D ie  RSK h a t  
d iesen  Sachverha l t  z u r  Kenntn is  genommen, jedoch unabhängig davon i h r e  Be- 
ra tungen a u f  der  Grundlage des Standor tes BASF-MITTE abgeschlossen und 
fo lgende  -- Empfehlung - - - - - W  verabschiedet :  

I m  Jahre 1969 h a t  d i e  Badische A n i l i n -  und Soda-Fabrik AG Ludwigshafen 
(BASF AG) gemäß fj 7  Atomgesetz e inen  Genehmigungsantrag a u f  E r r i c h t u n g  
und B e t r i e b  e ines Kernk ra f twerks  au f  ih rem Werksgelände g e s t e l l t .  Das 
Kernk ra f twerk  s o l l  m i t  einem Druckwasserreaktor a u s g e s t a t t e t  werden, 
dessen thermische L e i s t u n g  2.331 MW b e t r ä g t .  A l s  I n d u s t r i e k e r n k r a f t w e r k  
s o l l  es außer e l e k t r i s c h e r  Energ ie  auch Prozeßdampf l i e f e r n .  D ie  e l ek -  
t r i s c h e  N e t t o l e i s t u n g  w i r d  m i t  350 LIW, d i e  Prozeßdampfl e i s t u n g  m i t  1.434 F I W  
angegeben. Das Kernk ra f twerk  w i r d  von de r  K ra f twe rk  Union AG (KWU), Mülheim, 
angeboten. 

I n  Anbe t rach t  der  besonderen Ve rhä l t n i s se  am S tando r t  Ludwigshafen/Rhein 
h a t  d i e  RSK von Anfang an e i n  e r w e i t e r t e s  S i che rhe i t s konzep t  f ü r  e r f o r d e r -  
l i c h  geha l ten .  D ie  Beratungen mündeten i n  d i e  Forderung nach einem Be rs t -  
schu tz  zunächst f ü r  den Reak to rd ruckbehä l te r  und s p ä t e r  auch f ü r  den Druck- 
h a l t e r  und d i e  Dampferzeuger e i n .  Vom H e r s t e l l e r  wurde d a r a u f h i n  e i n  Be rs t -  
schu tz  f ü r  den gesamten P r i m ä r k r e i s l a u f  k o n z i p i e r t .  Zur  R e a l i s i e r u n g  des 
e r w e i t e r t e n  S icherhe i t skonzep tes  und z u r  S i c h e r s t e l l u n g  der  b e t r i e b l i c h e n  
F u n k t i o n s t ü c h t i g k e i  t wurde insbesondere h i  n s i  c h t l  i c h  der  Pr imärkühlmi  t t e l -  
l e i t u n g e n  sowie de r  A u f s t e l l u n g  der  Dampferzeuger und de r  P r i m ä r k ü h l m i t t e l -  
pumpen e i n e  neue Bauweise des Primärsystems e n t w i c k e l t .  

Nach Vor lage des Konzeptes und nach eingehenden Beratungen h a t  d i e  RSK i n  
i h r e r  90. S i t zung  am 23.Januar 1974 e i n e  Empfehlung'(veröffent1icht i m  
Bundesanzeiger Nr .  116 vom 28.Juni 1974)') verabschiedet ,  i n  de r  d i e  Er-  
f ü l l b a r k e i t  von Forderungen, w i e  s i e  an e i n  am S tando r t  Ludwigshafen zu 
e r r i c h t e n d e s  Kernk ra f twerk  g e s t e l l t  werden müssen, a l s  a u s s i c h t s r e i c h  e r -  
a c h t e t  wurde. We i t e rh i n  h a t  d i e  RSK damals f e s t g e s t e l l  t, da8 v o r  e i n e r  
Empfehlung zum S i che rhe i t s konzep t  und zu r  E r t e i l u n g  de r  1 . T e i l e r r i c h t u n g s -  
genehmigung w e i t e r e  Untersuchungen und En tw ick lungsarbe i ten  notwendig 
se ien .  D i e  nach A n s i c h t  de r  RSK noch zu k lärenden Punkte wurden i n  einem 

+)  vg l  . Empfehl ungen der  Reaktor-Si  cherhe i  t s  kommi s s i o n  
1971-1974, IRS-A-9 (Dez. 1975), S. I -6Off .  
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Fragenkata log zusammengefaßt. Nachdem de r  H e r s t e l l e r  d i e  ge fo rde r t en  
Unter1 agen und Nachwei se vo rge l  e g t  h a t t e ,  s e t z t e  d i e  RSK d i e  Beratungen 
f o r t .  

I n  insgesamt über 95 Si tzungen de r  f ü r  d i e  verschiedenen Fachr ichtungen 
zuständigen Unterausschüsse und der  RSK wurde gemeinsam m i t  dem Gut- 
ach te r ,  den zuständigen Genehrnigungsbehörden und dem Bundesminister 
des I nne rn  sowie u n t e r  Anhörung des A n t r a g s t e l l e r s  und des H e r s t e l l e r s  
über das Kernkraf twerkskonzept  beraten.  Neben den Unter lagen des Antrag- 
s t e l l e r s  und des H e r s t e l l e r s  s i n d  das S icherhe i t sgu tach ten ,  T e i l  1, des 
TÜV Rhei n l  and e. V .  , Kol n, sowie eigene Untersuchungen der  RSK Grund1 age 
f ü r  d i e  F e s t s t e l l  ung, daß m i t  dem Konzept f ü r  das Kernk ra f twerk  BASF e i n  
F o r t s c h r i t t  i n  de r  S i c h e r h e i t s t e c h n i k  verbunden i s t .  Seine R e a l i s i e r b a r -  
k e i t  wurde i m  Rahmen e i n e r  Konzep tbeur te i lung  i n  ausre ichender  Weise nach- 
gewiesen. I m  e inze lnen  s t e l l t  d i e  RSK fo lgendes f e s t :  

1. S tando r t  -------- 

Der S tando r t  BASF-MITTE b e f i n d e t  s i c h  au f  dem Werksgelände der  BASF AG i m  
S t a d t k r e i s  Ludwigshafen, Regierungsbez i rk  Rheinhessen-Pfalz, Land Rhein- 
1  and-Pfa lz .  E r  1  i e g t  u n m i t t e l b a r  am 1 i nken  U f e r  des Rheins u n t e r h a l b  de r  
Neckarmündung zwischen Strom-km 428,5 und 428,8. I m  Umkreis von Ca. 2  km 
l i e g e n  l i n k s r h e i n i s c h  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  Werksanlagen de r  BASF AG. Das 
r e c h t s r h e i n i s c h e  I ndus t r i ege lände  gehö r t  zum Geb ie t  de r  S t a d t  Mannheim. 
D i e  e r s t e n  Wohngebiete, ö f f e n t l i c h e n  Grünanlagen und i n  geringem Maße auch 
Acker land beginnen i n  einem Abstand von etwa 1,6 km vom Standor t .  D ie  Zen- 
t r e n  de r  S täd te  Mannheim und Ludwigshafen l i e g e n  vom S tando r t  etwa 4,5 bzw. 
3,5 km e n t f e r n t .  D ie  e r s t e n  Höhen des Odenwaldes erheben s i c h  os twä r t s  i n  
e i n e r  Ent fernung von 15 b i s  20 km vom Standor t .  20 km w e s t l i c h  des Stand- 
o r t e s  beginnen Hügelket ten,  d i e  i n  den P f ä l z e r  Wald übergehen. 

D ie  nächstgelegenen Trinkwassergewinnungsgebiete von Mannheim, Ludwigs- 
hafen und Frank tha l  l i e g e n  i n  e i n e r  Ent fernung von 5 b i s  8  km vom Stand- 
o r t  m i t  F1 i e ß r i c h t u n g  zum Rhein h i n .  D ie  au f  dem Werksgel ände angelegten 
T ie fb runnen  d ienen a u s s c h l i e ß l i c h  de r  Förderung von Brauchwasser f ü r  d i e  
BASF AG; m i t  Tr inkwasser  w i r d  d i e  BASF AG aus dem Netz d e r  Stadtwerke 
Ludwigshafen v e r s o r g t .  

über  d i e  bodenmechanischen und se ismotekton ischen Ve rhä l t n i s se  am S tando r t  
und i n  s e i n e r  Umgebung wurde eingehend bera ten .  Erdbeben in tens i tä ten  größer  
V111 können f ü r  den S tando r t  ausgeschlossen werden. Un te r  B e r ü c k s i c h t i -  
gung des Standes de r  Wissenschaft  e m p f i e h l t  d i e  RSK, de r  Auslegung des 
Kernk ra f twerks  gegen S i  cherhe i  tserdbeben e inen  Wert von 200 cm/s2 f ü r  d i e  
H o r i z o n t a l  beschl  eun i  gung zugrunde zu 1 egen. 

D ie  Lage des Standor tes i n m i t t e n  e ines  großen Chemiewerkes e r f o r d e r t  e i n e  
Untersuchung de r  gegense i t i gen  Wechselwirkungen von Kernk ra f twerk  und 
Chemieanlagen. E ine Gefährdung des Kernk ra f twerks  durch Chemieanlagen, 
sons t i ge  E in r i ch tungen  und A rbe i t en  a u f  dem Werksgelände der  BASF AG 
sowie i n  de r  Umgebung außerhalb des Werksgeländes könnte durch chemische 
Explosionen, Brände und F re i se t zung  t o x i s c h e r  Gase e r f o l g e n .  D ie  vorge- 
sehene Auslegung des Kernk ra f twerks  gegen e inen  Überdruck de r  ankommen- 
den Exp los ionswe l le  von 0,3 bar  und de r  r e f l e k t i e r t e n  Wel le  von 0,52 bar ,  
d i e  d i e  Forderungen de r  RSK-Le i t l i n i en  ü b e r t r i f f t ,  h ä l t  d i e  RSK f ü r  aus- 
re ichend .  Aufgrund der  vorgesehenen T ie fgründung des Reaktorgebäudes sowie 
des Schal tan lagen-  und des Hi l fsanlagengebäudes a u f  -19 m können auch 

112. S i t zung  



Druckwel l  en m i t  un te r s te1  1 tem detonat ivem V e r l a u f  b i s  maximal 1 bar  über-  
d ruck  behe r r sch t  werden. D ie  Auswirkungen von Bränden sowie chemischen 
Explosionen, ve ru r sach t  durch den S c h i f f s v e r k e h r  a u f  dem Rhein, s i n d  m i t  
d i e s e r  Auslegung ausre ichend abgedeckt. Chemieanlagen s i n d  genügend w e i t  
vom S tando r t  e n t f e r n t ,  so daß s i e  h i n s i c h t l i c h  chemischer Explos ionen ke ine  
Gefährdung d a r s t e l l e n .  Bezüg l i ch  der  üb r i gen  E in r i ch tungen  e m p f i e h l t  d i e  
RS K, 

a )  d i e  am S tando r t  vo rbe i  führende Aze ty l  en l  e i  tung zu ver1 egen , so daß 
de r  Mindestabstand 250 m b e t r ä g t ;  

b )  h i n s i c h t l i c h  des Bahnverkehrs m i t  Druckgaskesselwagen das h i e r f ü r  
vorgesehene Durchgangsgleis i m  Umkreis von 300 m weichenlos zu ge- 
s t a l  ten;  

C)  f ü r  d i e  G le i se  und Weichen i m  Umkreis von 500 m besondere techn ische  
S i c h e r h e i t s -  und Überwachungseinrichtungen vorzusehen; 

d )  f ü r  den Umgang m i t  Druckgaskesselwagen a d m i n i s t r a t i v e  Maßnahmen, z.B. 
Durch1 e i  tung  be l  adener Druckgaskessel wagen ausschl  i e ß l  i c h  a u f  dem 
wei chenl osen Durchgangsgl e i c h  , vorzusehen ; 

e )  zu gewähr1 e i s t e n ,  daß n u r  e i  nwandfre ie ,  nach neuesten i n t e r n a t i o n a l  en 
V o r s c h r i f t e n  (RIT) g e p r ü f t e  Druckgaskesselwagen Verwendung f i nden .  

Das E i  n d r i  ngen exp l  o s i  ons fäh i  ger  und t o x i s c h e r  Gase i n  das Kernk ra f twerk  
muß durch r e c h t z e i t i g e  De tek t ion ,  a d m i n i s t r a t i v e  Maßnahmen und durch d i e  
Auslegung d e r  l ü f t ungs techn i schen  Anlagen i m  Kernk ra f twerk  v e r h i n d e r t  wer- 
den. Ande re r se i t s  muß d i e  S i c h e r h e i t  de r  Chemieanlagen i m  F a l l e  denkbarer 
S t ö r f ä l l e  i m  Kernk ra f twerk  durch entsprechende E in r i ch tungen  g e w ä h r l e i s t e t  
se i n .  

D ie  RSK i s t  de r  Ans ich t ,  daß d i e  i n  i h r e n  L e i t l i n i e n  angegebenen Lastan-  
nahmen f ü r  d i e  Auslegung des Kernk ra f twerks  gegen Flugzeugabsturz aus- 
re ichend  sind; d i e  Wah rsche in l i chke i t  f ü r  den Absturz  e i n e r  M i l i t ä r -  
maschine, w ie  s i e  d iesen Lastannahmen zugrunde l i e g t ,  i s t  auch am Stand- 
o r t  f ü r  das Kernk ra f twerk  BASF sehr  ge r i ng .  

Zum we i t e ren  Schutz des Kernk ra f twerks  gegen äußere Einwirkungen, u.a. 
auch Sabotage, s i n d  e i n e  Reihe von technischen und a d m i n i s t r a t i v e n  Maß- 
nahmen vorgesehen, z.B. e i n  e r w e i t e r t e s  Notstandssystem. 

D ie  meteoro log ischen Parameter wurden i n  einem mehr jähr igen  Meßprogramm 
e r m i t t e l t .  I n  dem meteoro log ischen Gutachten des Deutschen Wet te rd iens tes  
Offenbach w i r d  a u f  d i e  besonderen V e r h ä l t n i s s e  i n  der  Umgebung des Stand- 
o r t e s  eingegangen. Das Gutachten über d i e  S t r a h l e n e x p o s i t i o n  de r  Bevölke- 
r ung  w e i s t  aus, daß b e i  den bean t rag ten  Abgabewerten d i e  d e r z e i t i g e n  Dosis-  
r i c h t w e r t e  n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  werden. 

Der S tando r t  f ü r  das Kernk ra f twerk  BASF l i e g t  i n m i t t e n  e ines I n d u s t r i e g e -  
ländes, an das d i e  Großstädte Mannheim und Ludwigshafen angrenzen. E i n  
V e r g l e i c h  des Standor tes Ludwigshafen m i t  anderen, i n  de r  Bundesrepubl ik 
Deutschland b e r e i t s  genehmigten Standor ten z e i g t ,  daß f ü r  den S tando r t  
Ludwigshafen das k o l l e k t i v e  R i s i k o  i n f o l g e  de r  großen Zahl de r  i n  den 
benachbarten Großstadtgebie ten lebenden Menschen i m  M i t t e l  um etwa den 
F a k t o r  zehn höher wäre. Aufgrund mögl icherweise vorhandener Erschwerungen 
b e i  de r  Durchführung von Notfal lschutzmaßnahmen wäre auch das I n d i v i d u a l -  
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r i s i k o  an diesem S tando r t  e rhöh t .  I n  Obereinstimmung m i t  i h r e r  Empfehlung 
vom 23. Januar 1974 häl  t deshal b  d i e  RSK zusä t z l  i c h e  S icherhe i  t s e i n r i c h t u n -  
gen f ü r  das Kernkra f twerk  BASF f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  m i t  denen das k o l l e k t i v e  
R i s i k o  und das I n d i v i d u a l r i s i k o  au f  das an anderen Standor ten ü b l i c h e  und 
t o l e r i e r b a r e  Maß r e d u z i e r t  werden können. D ie  zusä t z l i chen  S i c h e r h e i t s e i n -  
r i ch tungen müssen - entsprechend den besonderen Ve rhä l t n i ssen  am Standor t  - 
d i e  Wahrsche in l i chke i ten  und das Ausmaß s t ö r f a l l b e d i n g t e r  Fre isetzungen 
r a d i  o a k t i  ve r  S t o f f e  i n d i e  Umgebung wei t e r  vermi ndern. 

Das Gefährdungspotent ia l  e ines Kernkraf twerks r e s u l t i e r t  i m  wesent l ichen 
aus dem i n  Reaktorkern entstehenden und d o r t  zurückgehaltenen I nven ta r  
an r a d i o a k t i v e n  Spal tprodukten.  E ine Fre ise tzung  erheb1 i c h e r  Te i  1  e  des 
Spal t p roduk t i nven ta rs  i s t  nu r  be i  so1 chen U n f ä l l  en zu erwar ten,  d i e  i n -  
f o l  ge Versagens von S i  chebhei t s e i  n r i ch tungen zum Schmel zen des Reaktor-  
kerns und mögl i cherw iese  zum g l e i c h z e i t i g e n  Versagen des S icherhe i  tsbe-  
hä l  t e r s  führen .  Da d e r a r t i g e  U n f ä l l  e  den entscheidenden Bei t r a g  zum R i s i k o  
l i e f e r n ,  w i r d  be i  de r  s i che rhe i t s t echn i schen  Auslegung von Kernkraf twerken 
au f  i h r e  Verhinderung und Beherrschung besonderes Gewicht g e l e g t .  

I n  Anlehnung an d i e  Ergebnisse des Rasmussen-Berichtes (WASH-1400) h a t  d i e  
RSK f ü r  das gesamte S t ö r f a l l s p e k t r u m  Abschätzungen z u r  Wirksamkeit  de r  f ü r  
das Kernkraf twerk BASF vorgesehenen zusä t z l i chen  Maßnahmen ( s .u . )  vorge- 
nommen. S i e  haben geze ig t ,  daß d i e  zu verschiedenen auslösenden Ere ign issen  
gehörenden, maßgebenden Wahrsche in l i chke i ten  f ü r  d i e  massive und schlimm- 
s t e n f a l l s  unverzöger te  F re ise tzung  r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  i n  d i e  Umgebung um 
wenigstens e i ne  Größenordnung gesenkt werden können. Daher i s t  d i e  RSK de r  
Ans ich t ,  daß e i n  Kernkraf twerk de r  vorgesehenen Auslegung am Standor t  Lud- 
wigshafen e r r i c h t e t  und be t r i eben  werden kann, ohne daß k o l l e k t i v e s  R i s i k o  
und I n d i v i d u a l r i s i k o  höher a l s  an anderen, b e r e i t s  genehmigten Standor ten 
s i nd .  

2. Kernkraf twerk m i t  berstqeschütztem P r imä rk re i  s l  au f  ....................... .......................... 

I n  Anbetracht  de r  beschriebenen Sachverhal te  i s t  es notwendig, z u s ä t z l i c h e  
S i che rhe i t se in r i ch tungen  vorzusehen, d i e  b e i  den üb l i che rwe i se  u n t e r s t e l l -  
t e n  K ü h l m i t t e l  ver1 u s t s t ö r f ä l l  en d i e  mögl i chen  Abstrcmquerschni t t e  ver -  
r i n g e r n ,  d i e  Z u v e r l ä s s i g k e i t  de r  No tküh le in r i ch tungen w e i t e r  zu erhöhen 
und darüber hinaus e i n  u n t e r s t e l l t e s  massives Versagen des Reaktordruckbe- 
h ä l t e r s  beherrschbar zu machen. H ie rbe i  müssen d i e  Abscha l t ba rke i t  ge- 
währl  e i s t e t  und e i n e  nachkühl f ä h i g e  Kerngeometrie e rha l  t e n  b l e i ben .  Außer- 
dem muß auch h i e r  s i c h e r g e s t e l l t  se in ,  daß de r  Kern l a n g f r i s t i g  g e f l u t e t  
werden kann. Neben ausreichend ausgelegten Notkühlsystemen i s t  h i e r z u  e i n  
Bers tschu tzbehä l te r  e r f o r d e r l i c h ,  durch den d i e  Abst römquerschni t te  beim 
Versagen des Reaktordruckbehäl ters  begrenzt  werden. Ebenso müssen auch d i e  
üb r i gen  Komponenten des Primärsystems e inen  Bers tschu tz  e r h a l t e n .  Durch 
so lche  Maßnahmen werden f ü r  d i e  üb l i che rwe i se  be t rach te ten  K ü h l m i t t e l v e r -  
1  u s t s t ö r f ä l  1  e  m i t  großem Abströmquerschni tt besondere S i  cherhei  t s reserven  
geschaf fen.  D ie  Be rs t schu t zkons t ruk t i onen  müssen so ausgelegt  werden, daß 
s i e  den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  und andere s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  w i c h t i g e  
Systeme vo r  Bruchstücken schützen. 

Diesen Forderungen der  RSK entsprechend, werden f ü r  das Kernkra f twerk  BASF 
a l  s  w i c h t i g s t e  Zusatzmaßnahmen vorgesehen: 

a )  Der i n t e g r a l  e  Bers tschu tz  f ü r  das Primärsystem, bestehend aus Bers t -  
schu tze in r i ch tungen f ü r  den Reaktordruckbehäl ter ,  f ü r  d i e  Pr imärkühl -  
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m i t t e l l e i t u n g e n  und Dampferzeuger sowie f ü r  den Druckha l te r ;  

b)  Die E r tüch t i gung  des Notkühlsystems durch Erhöhung de r  Redundanz i n  
dem Maße, daß b e r e i t s  e i n e r  von v i e r  Strängen d i e  v o l l e  Wirksamkeit  
de r  Kernnotkühl  ung gewähr1 e i s t e t .  

Um e i n e  durchgehende R is iko reduz ie rung  zu e r re ichen ,  h a t  d i e  RSK w e i t e r e  
z u s ä t z l i c h e  Sicherheitsmaßnahmen g e f o r d e r t .  A l s  so lche s i n d  deshalb vorge- 
sehen : 

C )  E ine erhöhte Ve r fügba rke i t  d e r  f ü r  d i e  sekundärse i t ige  Druckabsenkung 
e r f o r d e r l i c h e n  Systeme; 

d )  e i n e  e rhöh te  Auslegungsreserve beim S i che rhe i t sbehä l t e r  sowie e i n e  e r -  
höhte Kapaz i t ä t  des Sicherheitsbehälter-Sprühsystems; 

e)  e i n  schnel l e s  Bo re insp r i  tzsystem a l  s  d i  v e r s i  t ä r e s  Schnel l  abschal t- 
system, das auch zu r  Beherrschung des S t ö r f a l l e s  "Be t r i ebs t rans ien -  
t en  m i  t Versagen des Schnel l  abschal t s y s  tems" m i  t be i  t r ä g t ;  

f )  e i n e  höhere Redundanz i n  der  externen Stromversorgung; 

g )  e i n  e rhöh te r  Schutz gegen Einwirkungen von außen. 

Der Bewertung d i e s e r  zusä t z l i chen  Maßnahmen h a t  d i e  RSK fo lgende Maßstäbe 
zugrunde ge l  eg t :  

1. D ie  Wirksamkeit  de r  zusä t z l i chen  Sicherheitseinrichtungen und i h r  E in-  
f l  uß au f  das S t ö r f a l  l v e r h a l t e n  der  Anlagen muß mindestens m i t  de r  g l  e i -  
chen Aussagekraf t  w ie  be i  den gebräuchl ichen S i che rhe i t se in r i ch tungen  
ana l ys i  e rba r  se in ;  

2. durch d i e  zusä t z l i chen  S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n  und d i e  dadurch be- 
d i n g t e  geänderte Kons t ruk t i on  s o l l  d i e  A n f ä l l i g k e i t  der  Anlage gegen- 
über dem Spektrum s tö ran fa l l aus lösende r  E re ign i sse  n i c h t  s i g n i f i k a n t  
e rhöh t  werden. 

D ie  E r f ü l l u n g  beider Forderungen i s t  Voraussetzung f ü r  e i n e  Zustimmung 
zum Konzept. Aufgrund i h r e r  Beratungen s t e l l t  d i e  RSK i m  e inze lnen  f e s t :  

2.1 Bers tgeschü tz te r  P r i m ä r k r e i s l a u f  
- - - - B  .......................... 

Der bers tgeschü tz te  P r i m ä r k r e i s l a u f  i s t  durch fo lgende Merkmale gekenn- 
ze ichne t :  

a )  Reaktordruckbehäl t e r ,  Pr imärkühlmi t t e l  1  e i  tungen, Dampferzeuger und 
D ruckha l t e r  s i n d  von Berstschutzkonstruktionen umgeben. Der Reaktor-  
d ruckbehä l te r  i s t  Festpunkt  des Systems; e r  w i r d  i n  seinem Bers t -  
schutz  f i x i e r t  und z e n t r i e r t .  

b )  D ie  e inze lnen  K r e i s l ä u f e  s i n d  s t e r n f ö r m i g  um den Reaktordruckbehäl ter  
a l s  M i t t e l p u n k t  angeordnet. 

C )  Der warme und der  k a l t e  St rang der  Primärkühlmittelleitungen s i n d  zu 
einem geraden, z w e i g e t e i l t e n  Rohr zusammengefaßt. 
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d )  Die Hauptkühlmit te lpumpen werden hängend i n  d i e  Primärkammer de r  
Dampferzeuger e ingebaut .  

e )  D ie  Dampferzeuger s i n d  50 ge lage r t ,  daß s i e  Bewegungen r a d i a l  zum 
Reaktordruckbehäl ter  ausführen können. 

f )  D ie  E inspe i se le i  tungen des Kernnotkühl  systems i n  Zu- und Abström- 
r i c h t u n g  zum Reaktorkern s i n d  d i r e k t  i n  den Reaktordruckbehäl t e r  
eingebunden. 

D ie  RSK h a t  über  d i e  besonderen Merkmale des neuen Kre is lau fkonzeptes ,  i n s -  
besondere über d i e  zu v i e r  geraden, z w e i g e t e i l t e n  Rohren größeren Durch- 
messers zusammengefaßten Primärkühlmittelleitungen und über d i e  daraus 
r e s u l  t i  erende Vermi nderung der  b i s  her üb1 i chen ach t  - k l  e i  neren - Stutzen 
de r  Primärkühlmittelleitungen au f  v i e r  größere Stutzen sowie d i e  dadurch 
bed ing te  s t a r r e  bzw. gedrängte Bauweise, beraten.  Das z w e i g e t e i l t e  Rohr 
i s t  nach Ans i ch t  de r  RSK a l s  Druckbehäl ter  anzusehen. D ie  an das zweige- 
t e i l t e  Rohr bezüg l i ch  Werks to f f ,  Auslegung und Verarbe i tung  sowie Wieder- 
holungsprüfungen g e s t e l l t e n  Anforderungen müssen denjen igen entsprechen, 
d i e  an Reaktordruckbehäl ter  g e s t e l l t  werden. D ie  RSK h a t  außerdem e inen 
Versuch i m  Plaßstab 1:l ge fo rde r t ,  i n  dem das Zusammenwirken e ines  Dampf- 
erzeugers ( m i t  i n t e g r i e r t e r  Pumpe) und des z w e i g e t e i l t e n  Rohres u n t e r  
weitgehend be t r i ebsähn l i chen  Bedingungen e r p r o b t  und das Schwingungsver- 
h a l t e n  un te r such t  werden s o l l e n .  D ie  Ergebnisse s i n d  r e c h t z e i t i g  vo r  de r  
I n b e t r i  ebnahme vorzu l  egen. 

Der H e r s t e l l e r  h a t  der  RSK w e i t e r h i n  Unter lagen über  a l l e  beim un te r -  
s t e l l t e n  Versagen des Reaktordruckbehäl ters  zu te t rachtenden Bruchformen 
und Bruchlagen i m  H i n b l i c k  au f  d i e  dabei au f t re tenden Belastungen de r  
Kerneinbauten und des Berstschutzsystems sowie a l l e r  angeschlossenen Systeme 
vo rge leg t .  Mögl iche Beeinf lussungen de r  Spannungsverhäl tnisse i m  Pr imär- 
system durch d i e  Bers tschu tzkons t ruk t ionen  während des Be t r i ebs  sowie a u f  
d i e  Mög l i chke i t en  der  Wiederholungsprüfungen m i t  U l t r a s c h a l l  an den b e r s t -  
geschütz ten K r e i s l a u f  wurden un te rsuch t .  I m  e inze lnen  h a t  d i e  RSK besonde- 
r e n  k /e r t  au f  den Nachweis e i n e r  weitgehend unbehinder ten Ausdehnungsmög- 
l i c h k e i t  des um den Reaktordruckbehäl ter  angeordneten P r i m ä r k r e i s l a u f s  ge- 
l e g t .  Der H e r s t e l l  e r  h a t  geze ig t ,  daß d i e  vorgesehenen Kons t ruk t ionen  d i e  
an s i e  g e s t e l l t e n  Anforderungen e r f ü l l e n .  

2.1.1 Bers tschu tz  

D ie  wesent l i chen  Komponenten des Berstschutzes f ü r  den Reaktordruckbe- 
h ä l t e r  s i n d  de r  Bers tschu tzbehä l te r  aus Spannbeton, e i n  a u f  d iesen au f -  
gese t z te r  A b s t ü t z r i n g  sowie Spannstähle, d i e  durch den A b s t ü t z r i n g  und 
durch d i e  Wand des Bers tschu tzbehä l te rs  h i ndu rchge füh r t  werden und d i e  sowohl 
i m  un te ren  T e i l  des Berstschutzbehäl  t e r s  a l s  auch i r n  oberen T e i l  des Ab- 
s t ü t z r i  nges ve ranke r t  s i nd .  Der Reaktordruckbehäl t e r  w i r d  i n  den Bers t -  
schu tzbehä l te r  e i ngese tz t  und - über sogenannte Pendelstützen, d i e  den 
K ra f t sch luß  zwischen A b s t ü t z r i n g  und Deckel des Reaktordruckbehäl ters  her-  
s t e l l e n  - durch d i e  Spannstähle eingespannt.  Diese s i n d  so ausgelegt ,  daß 
i m  Be t r iebszus tand  d i e  aus dem Innendruck herrührenden Axialspannungen des 
Reaktordruckbehäl ters  kompensiert  werden. Aufgrund dessen s i n d  Rundabrisse 
i m  unges tö r ten  z y l i n d r i s c h e n  T e i l  des Reaktordruckbehäl ters  auszuschließen; 
schräg beginnende Risse werden wegen d ieses quas i -e inachs igen Spannungszu- 
standes i n  a x i a l  e  Richtung abgelenkt .  
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Deshalb wurden vom H e r s t e l l e r  und z u s ä t z l i c h  von anderen Organ isa t ionen  
i n  Analysen d i e  Auswirkungen e ines  Längsr isses i m  Reak to rd ruckbehä l te r  so- 
w ie  des Abr i sses  der  un te ren  K a l o t t e  un te r such t .  Dabei z e i g t e  s i c h ,  daß 
d i e  s t ä r k s t e n  Belastungen de r  Kerneinbauten und des Bers tschutzes durch 
den Längsr iß  hervorgeru fen  werden. S i e  werden insbesondere ve ru r sach t  
durch d i e  beim i ns tan tanen  Versagen des Reak to rd ruckbehä l te rs  a u f t r e t e n d e  
Drucken t las tungswe l le ;  Belastungen aufgrund von Auströmvorgängen und 
Massestoßef fekten s p i e l e n  dagegen e i n e  untergeordnete R o l l  e. D ie  Bean- 
spruchung der  Ke rn t r agkons t ruk t i on  wurde i n  e i n e r  Spannungs-, Deformat ions- 
und Versch i  ebungsanalyse un te r such t .  Dabei ergaben s i c h  ke i ne  über  d i e  a l  s  
z u l ä s s i g  e rach te ten  Spannungen hinausgehenden Werte. 

Es i s t  auch n i c h t  zu erwarten, daß Geometrieänderungen a u f t r e t e n ,  welche 
d i e  A b s c h a l t b a r k e i t  und N o t k ü h l b a r k e i t  des Kerns gefährden. Das s c h n e l l e  
Bo re i nsp r i t z sys tem e r g i b t  z u s ä t z l i c h  e i n e  von de r  Kerngeometr ie unab- 
hängige d i v e r s i t ä r e  Abscha l tmög l i chke i t  ( v g l .  h i e r z u  A b s c h n i t t  2 .4) .  

Der A n t r a g s t e l l e r  h a t  i n  einem i m  Maßstab 1:5,5 nachgeb i lde ten  Model l  
e i nes  Reaktordruckbehäl  t e r s  ( z y l  i n d r i s c h e r  Te i  1  ) m i t  Bers tschu tz  u n t e r  
Betr iebsbedingungen e inen  Bers tversuch durchge führ t ,  dessen Ergebnisse 
d i e  K o n s e r v a t i v i t ä t  de r  ausgeführ ten Rechnungen b e s t ä t i g t  haben. Wei ter -  
h i n  h a t  de r  H e r s t e l l e r  geze ig t ,  daß auch der  Bers tschu tz  den beim Ver- 
sagen des Reak to rd ruckbehä l te rs  au f t r e tenden  Belastungen s tandzuha l ten  
vermag, so daß de r  Be rs t schu t zbehä l t e r  f l u t b a r  b l e i b t  und de r  Kern lang-  
fri s t i g  nachgekühl t werden kann. 

D ie  vom H e r s t e l l e r  vo rge leg ten  Analysen wurden vom Gutach te r  i m  D e t a i l  
g e p r ü f t .  D i e  RSK i s t  d e r  Ans ich t ,  daß d i e  verwendeten Methoden dem Stand 
von Wissenschaf t  und Technik entsprechen, d i e  Ergebnisse e i n e  zuver-  
l ä s s i g e  Aussage über d i e  R e a l i s i e r b a r k e i t  des bers tgeschü tz ten  Konzeptes 
e r lauben  und de r  i n t e g r a l e  Bers tschu tz  fo lgende  Anforderungen e r f ü l l e n  
kann : 

a )  Erha l tung  de r  F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  des Abschal tsystems und e ines  nach- 
küh lbaren Reaktorkerns auch i m  F a l l e  des Versagens des Reaktordruck- 
behäl t e r s ;  

b )  Begrenzung de r  Abst römquerschni t te  aus dem Reak to rd ruckbehä l te r ,  den 
Primärkühlmittelleitungen, den Dampferzeugern und dem Druckha l t e r  b e i  
deren Versagen; 

C )  Schutz des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  und s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  w i c h t i g e r  
E in r i ch tungen  v o r  Bruchstücken; 

d)  E rha l t ung  e ines  geschlossenen Kräf tesystems i n  den Bers tschutzkon-  
s t r u k t i o n e n  und Vermeidung de r  W e i t e r l e i t u n g  von Reak t i onsk rä f t en  a u f  
anschl  i eßende Komponenten und Gebäudetei 1  e. 

D i e  Forderung nach Wiederhol ungsprü fbarke i  t d e r  Komponenten des Be rs t -  
schutzes und des P r i m ä r k r e i s l a u f e s  i s t  b e i  diesem bers tgeschü tz ten  K re i s -  
l au f konzep t  ohne wesen t l i che  Einschränkungen e r f ü l l t .  

Fü r  d i e  Bers tschu tzkons t ruk t ionen  i s t  r e c h t z e i t i g  v o r  deren E r r i c h t u n g  
e i n e  d e t a i  11 i e r t e  Spannungsanalyse f ü r  den Be t r iebszus tand  vorzu legen.  
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2.1.2 P r i m ä r k r e i s l a u f  --------------- 

Der H e r s t e l l e r  h a t  Ergebnisse von Spannungsanalysen vo rge leg t ,  i n  denen d i e  
k r i t i s c h e n  Bere iche e r f a ß t  sowie Wärmespannungen und Einspannungsverhäl t -  
n i s s e  b e i  a l l e n  Bet r iebszuständen m i t  ausreichendem S i che rhe i t s zusch lag  
b e r ü c k s i c h t i g t  wurden. Es wurde geze ig t ,  daß ke ine  a l s  unzu läss i g  e rach te -  
t e n  Erhöhungen de r  Beanspruchungen f ü r  den bers tgeschü tz ten  P r imä rk re i s -  
l a u f  entstehen, insbesondere n i c h t  am Reak to rd ruckbehä l te r .  

Das zweigeteilte Rohr b e s i t z t  naturgemäß e i n  weniger  homogenes Spannungs- 
f e l d  a l s  das E in fach roh r .  Vom H e r s t e l l e r  konnte g e z e i g t  werden, daß d i e  Be- 
anspruchungen s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  auch u n t e r  S tö r f a l l bed ingungen  unbedenk- 
l i c h  s i n d .  D ie  durch mögl iche Temperaturgrad ienten bedingten Zusatzbean- 
spruchungen b l  e i  ben un te rha l  b  zu1 ä s s i  ge r  Werte. 

Beim Bers ten  e ines  Dampferzeugers oder des Reak to rd ruckbehä l te rs  i s t  n i c h t  
zu erwar ten,  daß i n  de r  Fo lge d i e  Hauptverb indungs le i tungen  brechen, da 
d i e  au f t r e tenden  S t o ß k r ä f t e  von den Hal terungen de r  Komponenten und von 
den hyd rau l i s chen  Stoßdämpfern aufgefangen werden. 

Der P r i m ä r k r e i s l a u f  und der  Sekundärmantel des Dampferzeugers s i n d  so aus- 
zu1 egen, daß von den i n  Deutsch1 and anzuwendenden Regeln und vom ASME-Code, 
Sec t i on  111, e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  zugehör igen Code Case I n t e r p r e t a t i o n s ,  d i e  
j e w e i l s  s t rengeren  Anforderungen e r f ü l l t  s i n d .  Das Sekundärsystem i s t  nach 
den üb l i che rwe i se  b e i  deutschen Druckwasserreaktoren angewendeten Regeln 
auszulegen. Der u n t e r  hohem Druck stehende T e i l  desKernnotkühlsystems ( insbe-  
sondere d i e  Druckspeicher)  i s t  w ie  das Pr imärsystem auszulegen. H ie rbe i  i s t  
nachzuweisen, daß beim Versagen i rgende ines  i n n e r h a l b  oder  außerhalb des 
Bereiches des P r i m ä r k r e i s l a u f e s  angeordneten Behä l te rs  ke i ne  schwerwiegenden 
Folgeschäden a u f t r e t e n  (Beschädigung des Primärsystems, Beschädigung des 
S i  cherhe i  tsbehäl  t e r s  und unzu läss ige  Spal t p r o d u k t f r e i s e t z u n g )  . 
Aufgrund de r  vo rge leg ten ,  vom Gutachter  gep rü f t en  Nachweise i s t  d i e  RSK d e r  
Ans ich t ,  daß das Konzept f ü r  den P r i m ä r k r e i s l a u f  m i t  i n t eg ra l em Bers tschu tz  
r e a l i s i e r b a r  i s t .  Durch d i e  Ges ta l tung  des Primärsystems werden d i e  Spannungs- 
v e r h ä l t n i s s e  veränder t ;  das Spannungsniveau e n t s p r i c h t  jedoch i m  wesent- 
l i c h e n  dem b e i  konven t i one l l en  Druckwasserreaktor-Anlagen und i s t  n u r  an 
wenigen S t e l l e n  g e r i n g f ü g i g  e rhöh t .  Diese Änderungen werden durch den m i t  
dem i n t e g r a l e n  Bers tschu tz  e r re i chba ren  Gewinn an S i c h e r h e i t  w e i t  ausge- 
g l  i chen. 

2.2 ------------- Kernnotkühlung 

Das Kernnotkühlsystem i s t  so ausgelegt ,  daß m i t  den ü b l i c h e n  Redundanzfor- 
derungen de r  Bruch de r  Pr imärkühlmi  t t e l  l e i  tung  m i t  vo l  lem Abströmquerschni tt 
(4F) beher rsch t  w i r d .  Es s o l l  h i e r b e i  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  werden, daß durch 
den i n t e g r a l e n  Bers tschu tz  d i e  Abströmquerschni t t e  ve rminder t  werden ( a u f  
1 F  beim Reak t rodruckbehä l te r  und a u f  0,3F b e i  de r  Primärkühlmittelleitung). 
Dennoch h a t  d i e  RSK - i n  Anbe t rach t  de r  besonderen S t a n d o r t v e r h ä l t n i s s e  - i m  
Laufe de r  Beratungen vom H e r s t e l l e r  g e f o r d e r t ,  das Kernnotkühlsystem w e i t e r  
zu verbessern.  Z u s ä t z l i c h  zu d e r  i n  den An t ragsun te r lagen  ausgewiesenen 
Auslegung w i r d  der  H e r s t e l l e r  das Kernnotkühlsystem deshalb  durch fo lgende  
v i e r  Maßnahmen e r t ü c h t i g e n :  
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a )  Erhöhung de r  Redundanz von 2v4 a u f  l v 4  f ü r  d i e  Beherrschung a l l e r  i n  Be- 
t r a c h t  zu ziehenden Bruchquerschn i t te  i n  den Primärkühlmittelleitungen, 
wobei h i e r  d i e  öffnungsbegrenzende Wirkung des i n t e g r a l e n  Bers tschutzes 
i n  Rechnung g e s t e l l t  werden kann; 

b )  Erhöhung de r  Zahl de r  Abb lases ta t ionen  von 4 a u f  6. D ie  zwei neu vorge- 
sehenen Abb laseven t i l e  werden j e  zwei Dampferzeugern zugeordnet;  

C )  Verwendung de r  An- und Abfahrpumpen z u r  Redundanzerhöhung de r  Notspeise-  
pumpen ; 

d) b e i  k l e i n e n  Lecks M ö g l i c h k e i t  de r  Drucken t las tung  des Primärsystems a u f  
Sicherheitsbehälterdruck durch e i n e  i n  den Sumpf führende En t las tungs-  
1  e i  tung  . 

D ie  k o n s t r u k t i v e  Gestal  tung  des Kernnotkühl  systems , e i n s c h l  i e ß l  i c h  dessen 
Energie- und Medienversorgung, Steuerung und Oberwachung, e n t s p r i c h t  de r  
von konven t i one l l en  Druckwasserreaktor-Anlagen. Aufgrund de r  Zen t r i e rung  
des Reak to rd ruckbehä l te rs  i m  Bers tschu tz  und entsprechender Führung und 
Aufhängung de r  Kernno tküh l le i tungen  i s t  n i c h t  zu erwar ten,  daß beim Ver- 
sagen des Reak to rd ruckbehä l te rs  Schäden an den Ke rnno t küh l l e i t ungen  au f -  
t r e t e n ,  d i e  d i e  Kernnotkühlung b e e i n t r ä c h t i g e n .  

I n  Notkühlanalysen wurde e i n  ausreichendes Spektrum von Bruchquerschn i t ten  
un te r such t .  D ie  Rechnungen des H e r s t e l l e r s  umfassen auch e i n e  Analyse über 
d i e  Wirksamkei t  de r  Kernnotkühlung b e i  atmosphärischem Gegendruck i m  S icher -  
h e i  t sbehä l  t e r .  Es h a t  s i c h  ergeben, daß a l l e  Brüche i m  Primärsystem, e i n -  
sch l  i e ß l  i c h  des Versagens des Reaktordruckbehäl  ters, von de r  Kernnotkühl -  
1  e i  stung behe r r sch t  werden. Dabei kommt insbesondere d i e  große Förder-  
l e i s t u n g  de r  Pumpen und d i e  d i r e k t e  E in führung  der  Kernno tküh l le i tungen  i n  
den Reak to rd ruckbehä l te r  zum Tragen. D ie  große e i ngespe i s t e  Wassermenge i n  
Verbindung m i t  de r  d i r e k t e n  Einspeisung des Notkühlwassers i n  das obere 
P1 enum v e r h i n d e r t  außerdem durch i h r e n  hohen Kondensa t ionse f fek t  Dampf- 
b l  ockagen. Das r e l a t i v  ge r i nge  Volumen des un te ren  Plenums sowie d i e  un- 
m i t t e l b a r e  Einbindung de r  k a l t s e i t i g e n  Notküh le inspe isung  begüns t ig ten  
d i e  Wirksamkeit  de r  Kühlung. I m  üb r i gen  s i n d  d i e  RSK-Lei tl i n i e n  zu beachten. 
Zur  Beherrschung k l e i n e r  Lecks i m  un te ren  T e i l  des Reak to rd ruckbehä l te rs  
i s t  e i n e  rasche, wirksame Drucken t las tung  des Sekundärsystems vorgesehen. 
I m  w e i t e r e n  V e r l a u f  des Genehmigungsverfahrens e r w a r t e t  d i e  RSK e i n e  de- 
t a i l l i e r t e  Analyse über  Brennstabschäden und d i e  dabei  au f t r e tenden  S p a l t -  
p roduk t f r e i se t zungen .  Aufgrund de r  Erfahrungen m i t  konven t i one l l en  Druck- 
wasserreaktor-Anlagen e r w a r t e t  d i e  RSK h ie raus  ke ine  wesen t l i ch  neuen Er-  
gebnisse. D ie  i m  Ve rg l e i ch  ger ingen  Hü l l roh r tempera tu ren  werden n u r  zu ge- 
r i n g e n  Hü l l roh rschäden  führen .  

Nach den Unte r lagen  des H e r s t e l l e r s  versagen d i e  Trennbleche i n  den i n t a k -  
t e n  K r e i s l ä u f e n  b e i  Bruch e i nes  Stranges n i c h t .  E i n  unzul  ä s s i g e r  E i n f l  uß 
des Trennblechversagens i m  gebrochenen S t rang  a u f  d i e  Wirksamkei t  de r  Kern- 
notkühlung i s t  n i c h t  zu erwar ten.  D ie  Trennbleche und Rohrböden i n  den 
Dampferzeugern werden e b e n f a l l s  gegen a u f t r e t e n d e  S t ö r f a l l b e l a s t u n g e n  aus- 
ge l  e g t .  

.2.3 S i  cherhe i  t sbehä l  t e r  ------------------- 

Der aus v o r g e f e r t i g t e n  Segmenten zusammengeschweißte S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
w i r d  a l s  Volldrucksicherheitsbehälter ausge führ t .  D ie  Bedingungen der  RSK- 
L e i t l i n i e n  s i n d  f ü r  e inen  u n t e r s t e l l t e n  4F-Bruch e i ngeha l t en .  Gegenüber 
konven t i one l l en  Druckwasserreaktor-Anlagen i s t  das Spannungsniveau des 
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S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  außerdem wegen des i m  V e r h ä l t n i s  zu seinem Durch- 
messer ger ingeren  Wasser inha l ts  des Primärsystems u n t e r  Hinzunahme e ines  
we i t e ren  S icherhe i t szusch lages  w e i t e r  ve rminder t .  E i n  z u s ä t z l i c h e r  Schutz 
des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  i s t  durch den a l s  Trümmerschutz wirkenden i n t e -  
g r a l  en Bers tschu tz  gegeben. 

Unabhängig von d iesen Auslegungsreserven i s t  - m i t  Rücks ich t  a u f  d i e  be- 
sonderen S t a n d o r t v e r h ä l t n i s s e  - z u r  we i t e ren  Reduzierung d e r  Umgebungsbe- 
1  astung nach einem Kühlmi t t e l  ver1 u s t s t ö r f a l l  das vorhandene S i c h e r h e i t s  be- 
hä l ter -Sprühsystem i n  de r  Weise zu e r t ü c h t i g e n ,  daß es fo lgenden Anforde- 
rungen genügt: 

a )  Druckabsenkung au f  Atmosphärendruck i n n e r h a l b  von 2  Stunden nach S tö r -  
f a l  l e i n t r i  tt; 

b)  Unabhängigkei t  von den Kernnotkühlsystemen. 

Das Sicherheitsbehalter-Sprühsystem muß n i c h t  i m  Sinne von S i c h e r h e i t s -  
systemen redundant ausge leg t  werden. Für  d i e  Sprühung s o l l t e  " k a l t e s "  
Wasser verwendet werden. 

Bei  dem f ü r  den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  verwendeten Werks to f f  s o l l  d i e  gewähr- 
1  e i s t e t e  M i  ndes ts t reckgrenze  u n t e r  370 N/mm2 1  iegen.  Außerdem so1 1  t e n  d i e  
Zäh igke i t san fo rderungen  nach ASME-Code, Sec t i on  111, NB 2331, e r f ü l l t  wer- 
den. D i e  Auslegung kann nach dem AD-Regelwerk e r f o l gen ,  d.h. es w i r d  m i t 1 , 5 -  
facher  S i c h e r h e i t  gegen St reckgrenze und m i t  einem Schweißnaht faktor  von 
v=1,0 gerechnet  sowie d i e  Wanddickengrenze f ü r  d i e  Wärmebehandlung der  
Schweißnähte ä h n l i c h  w ie  i m  AD-Merkblat t  HP 0  b e i  38 mm angesetz t .  D ie  
E i  nha l  tung  de r  d a r i  n  angegebenen Grenze des N i cke l  gehal t e s  i s t  dabei ohne 
Bedeutung. 

Der S i c h e r h e i t s  k h ä l  t e r  i s t  außerdem e i n e r  umfassenden Qual  i t ä t s k o n t r o l  1  e, 
insbesondere b e i  den Schweißnähten, zu un te rz iehen .  Außerdem i s t  i m  Laufe 
des we i t e ren  Genehmigungsverfahrens e i n e  e r w e i t e r t e  Spannungsanalyse e r -  
f o r d e r l  i c h ,  wobei d i e  Ausschni t t s b e r e i c h e  h i n s i c h t l  i c h  i h r e r  Ausführung 
zu op t im ie ren  s i nd .  

Bei  den Wiederholungsprüfungen des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  i s t  nach den i n  den 
RSK-Lei tl i n i e n  f e s t g e l  egten V o r s c h r i f t e n  zu ve r fahren .  D ie  RSK geh t  davon 
aus, daß i m  Laufe des Genehmigungsverfahrens vom H e r s t e l l e r  r e c h t z e i t i g  e i n  
Nachweis über d i e  Mög l i chke i t en  e i n e r  q u a s i - k o n t i n u i e r l i c h e n  D i c h t h e i t s -  
p rü fung  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  v o r g e l e g t  w i r d .  Außerdem e r w a r t e t  d i e  RSK 
i m  Laufe des Genehmi jungsver fahrens  vom H e r s t e l l e r  e i n e  Analyse über  d i e  
Z u v e r l ä s s i g k e i t  a l  l e r  Systeme, d i e  den Abschl uß und d i e  D i c h t h e i t  des 
S i  cherhe i  t sbehä l  t e r s  zu gewähr1 e i s t e n  haben. 

Bei de r  Analyse de r  S p a l t p r o d u k t f r e i s e t z u n g  nach S t ö r f ä l l e n  geh t  d i e  RSK 
von e i n e r  Leck ra te  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  von 0,25 Vol .-%/d aus. We i te r -  
h i n  w i r d  konse rva t i v  u n t e r s t e l l t ,  daß d i e s e r  Wert t r o t z  des rasch  ab- 
f a l l e n d e n  Druckes i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  kons tan t  ans teh t .  Außerdem w i r d  
d i e  Wirkung des Leckabsaugesystems und des Sicherheitsbehälter-Sprühsystems 
f ü r  d i e  Berechnung d e r  r a d i o l o g i s c h e n  Belastung ve rnach läss i g t .  Uns icher-  
h e i t e n  i n  de r  Leckratenbestimmung w i r d  h i e r d u r c h  Rechnung get ragen.  Un te r  
d iesen Voraussetzungen kann nach Angaben des H e r s t e l l e r s ,  d i e  vom Gutachter  
b e s t ä t i g t  wurden, d i e  Umgebungsbelastung s e l b s t  dann noch u n t e r  den g ü l t i g e n  
Dosi s r i  ch twer ten  gehal t e n  werden, wenn un te r s  t e l  1  t wi  r d  , daß s i  ch unmi t t e l  - 
ba r  nach S t ö r f a l l b e g i n n  100% de r  Edelgase und 25% des gesamten Jod inven ta rs  
i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  be f inden .  D ie  R i n g r a u m f i l t e r  s i n d  redundant vorzu- 
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sehen. M i t  d e r  konserva t i ven  Annahme über  d i e  Menge de r  i m  S i che rhe i t sbe -  
h ä l t e r  b e f i n d l i c h e n  Spa l tp roduk te  und den z u s ä t z l i c h e n  technischen Vor- 
kehrungen w i r d  den Besonderhei ten des Standor tes i n  ausreichendem Maße 
Rechnung getragen. 

2.4 Zwei tes Schnel l  abschal tsystem ........................ ---- 

Der H e r s t e l l  e r  h a t  i n  a l l  gemeinen, f ü r  d i e  von ihm k o n z i p i e r t e n  Druckwasser- 
reak to r -An lagen  g ü l t i g e n  Untersuchungen geze ig t ,  daß b e i  dem S t ö r f a l l  "Be- 
t r i e b s t r a n s i e n t e n  m i t  Versagen des Schnel l abschal tsystems" zusä t z l  i c h  
systemtechnische Gegenmaßnahmen z u r  Beherrschung d ieses  S t ö r f a l l s  n i c h t  e r -  
f o r d e r l i c h  s i n d .  Um jedoch f ü r  das Kernk ra f twerk  BASF e i n e  durchgehende 
R i s i  koverminderung zu e r re i chen ,  hä l  t es d i e  RSK f ü r  e r f o r d e r l  i c h ,  d i e  
Z u v e r l ä s s i g k e i t  f ü r  d i e  Beherrschung des genannten S t ö r f a l l e s  w e i t e r  zu 
erhöhen. 

Das vom H e r s t e l l e r  f ü r  d i e  Beherrschung großer Lecks am Reaktordruckbe- 
h ä l t e r  a l s  d i v e r s i t ä r e s  Abschal tsystem vorgesehene Bo re i nsp r i t z sys tem i s t  
so zu e r t ü c h t i g e n ,  daß es b e i  den zu berücks ich t igenden  Trans ien ten  i n  de r  
Lage i s t ,  den Reaktor r e c h t z e i t i g  abzuschal ten, bevor d i e  e r s t e  D rucksp i t ze  
i m  P r i m ä r k r e i s l a u f  e r r e i c h t  w i r d .  

3. Zusammenfassende B e u r t e i l u n g  ........................... 

D ie  f ü r  das Kernk ra f twerk  BASF vorgesehenen z u s ä t z l i c h e n  S i c h e r h e i t s e i n -  
r i c h t u n g e n  und -maßnahmen, w ie  z.B. 

a )  i n t e g r a l e r  Bers tschu tz  f ü r  das Primärsystem, 

b)  E r t üch t i gung  des Kernnotkühl  sys tems , 

C)  e rhöh te  Aus1 egungsreserve beim S i c h e r h e i t s  behäl t e r  und e r t ü c h t i g t e s  
S i che rhe i  t s  behäl ter-Sprühsystem, 

d) schne l l es  B o r e i n s p r i  tzsystem a l s  d i v e r s i  t ä r e s  Schne l l  abschal tsystem 

bedeuten von ihrem S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l  he r  e i n e  w e i t e r e  Reduzierung des 
ohnehin sehr  ger ingen  R i s i kos ,  d a s ' m i t  dem B e t r i e b  von konven t i one l l en  
Druckwasserreaktor-Anlagen verbunden i s t .  Insbesondere i s t  das Konzept ge- 
e i gne t ,  N a c h t e i l e  des Standor tes BASF-MITTE zu kompensieren. D ie  zusätz-  
l i c h e n  Sicherheitseinrrichtungen, insbesondere der  i n t e g r a l e  Bers tschu tz ,  
haben an e i n i g e n  S t e l l e n  zu e i n e r  Veränderung de r  b i s h e r  b e i  Druckwasser- 
reaktor -Anlagen ü b l i c h e n  Kons t ruk t i on  g e f ü h r t .  Dies kann, w ie  b e i  j e d e r  
e r s t e n  An1 age, m i t  t echno l  o g i  schen Prob1 emen verbunden s e i n  . D ie  RSK h a t  
d iesen Aspekt ausführ1 i c h  behandel t  und i s t  zu dem Ergebnis ge lang t ,  daß 
durch d i e  z u s ä t z l i c h e n  S i che rhe i t se in r i ch tungen  e i n e  mögl icherweise e rhöh te  
S t ö r a n f ä l l i g k e i t  auch be i  e i n e r  e r s t e n  Anlage d i e s e r  A r t  mehr a l s  ausge- 
g l i c h e n  w i r d .  

D ie  f ü r  das Kernk ra f twerk  BASF vorgesehene Anlage i s t  e i n e  Druckwasserreak- 
to r -An lage  von i m  P r i n z i p  e r p r o b t e r  Bauar t .  Das Kernk ra f twerk  b e s i t z t  e i n e  
f ü r  h e u t i g e  V e r h ä l t n i s s e  ge r i nge  Le is tungsgröße.  Dementsprechend l i e g e n  
f ü r  d i e  meis ten,  auch b e i  konven t i one l l en  Druckwasserreaktor-Anlagen ver -  
wendeten Komponenten ausreichende Be t r iebser fahrungen  vo r .  Neua r t i g  i s t  de r  
i n t e g r a l e  Bers tschu tz  und d i e  dadurch bed ing te  Bauar t  des Primärsystems. 
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Ober d i e  techn ische  R e a l i s i e r b a r k e i t  de r  neuen Komponenten und deren Zu- 
sammenwirken m i t  den e rp rob ten  Systemen h a t t e  d i e  RSK i n s  D e t a i l  gehende 
Nachweise g e f o r d e r t .  S i e  i s t  dabei  von dem i n  de r  R e a k t o r s i c h e r h e i t  üb- 
l i c h e n  und bewährten Grundsatz ausgegangen, b e i  Uns icherhe i ten  konserva- 
t i v e  Annahmen zugrunde zu legen.  Der H e r s t e l l e r  h a t  d i e  ge fo rde r t en  Nach- 
weise e rb rach t ,  d i e  vom Gutachter  und von de r  RSK ü b e r p r ü f t  und a k z e p t i e r t  
wurden. Darüber h inaus geh t  d i e  RSK davon aus, daß d i e  RSK-Le i t l i n i en  e r -  
f ü l l  t werden. 

Unerkannte, wesen t l i che  konzep tspez i f i sche  S t ö r f a l l u r s a c h e n  h ä l t  d i e  RSK 
wegen des guten Kenntnisstandes über Druckwasserreaktoren und aufgrund de r  
f ü r  d i e  Analysen verwendeten Methoden f ü r  äußers t  unwahrsche in l i ch .  Das Zu- 
sammenwirken de r  neuen A n l a g e n t e i l e  m i t  dem druckführenden System wurde 
a n a l y s i e r t ;  e i ne  Erhöhung der  S t ö r f a l l a n f ä l l i g k e i t  i s t  n i c h t  erkennbar.  
Nach Ans i ch t  de r  RSK s i n d  a l l e n f a l l s  Bee in t räch t igungen  de r  b e t r i e b l i c h e n  ' 

Ver fügbarke i  t de r  An1 age i n f o l  ge U .U. erhöhten Ze i  taufwandes b e i  Wieder- 
holungsprüfungen oder Reparaturen zu erwar ten.  

D ie  z u s ä t z l i c h e n  Sicherheitseinrichtungen h a t  d i e  RSK f ü r  das K e r n k r a f t -  
werk am S tando r t  BASF-MITTE g e f o r d e r t ,  um das a n d e r n f a l l s  i n f o l g e  de r  
großen Zahl de r  i n  den benachbarten Großstädten Mannheim und L u d w i ~ s h a f e n  
1  ebenden Menschen i m  Ve rg l e i ch  zu anderen Standor ten e rhöh te  k o l  1  e k t i v e  
R i s i k o  und das aufgrund mögl icherweise vorhandener Erschwerungen b e i  de r  
Durchführung von N o t f a l  lmaßnahmen e rhöh te  I n d i v i d u a l  r i  s i  ko m i  ndestens a u f  
das an anderen Standor ten ü b l i c h e  Maß zurückzuführen.  S i e  s i n d  n i c h t  des- 
h a l b  g e f o r d e r t  worden, w e i l  b e i  den b i s h e r  gebauten Druckwasserreaktor-  
Anlagen Gefahrenquel len a u f g e z e i g t  worden wären, gegen d i e  d i e  e r f o r d e r -  
l i c h e  Vorsorge n i c h t  g e t r o f f e n  wäre. I n  den vorge leg ten  Untersuchungen, 
d i e  e inen  f ü r  e i n e  Konzep tbeur te i lung  außergewöhnlichen Umfang haben und 
d i e  vom Gutachter  i m  e inze lnen  ü b e r p r ü f t  wurden, h a t  de r  H e r s t e l l e r  nach 
Auffassung de r  RSK den Nachweis g e f ü h r t ,  daß m i t  dem S i che rhe i t s konzep t  
f ü r  ( , e i n  Kernk ra f twerk  m i t  i n t eg ra l em Bers tschu tz  f ü r  das Primärsystem, ve r -  
bunden m i t  we i t e ren  z u s ä t z l i c h e n  Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen, 
d i e  am S tando r t  BASF-MITTE nach dem Stand von Wissenschaf t  und Technik e r -  
f o r d e r l i c h e  Vorsorge gegen Gefahren aus E r r i c h t u n g  und B e t r i e b  e ines  Kern- 
k ra f twe rkes  g e t r o f f e n  werden kann. 

D i e  RSK h a t  deshalb gegen das S icherhe i t skonzep t  des Kernk ra f twerks  BASF 
f ü r  den S tandor t ,  de r  den Beratungen zugrunde ge legen: :hat ,  ke i ne  Bedenken. 

Nach Verabschiedung de r  vorstehenden Empfehlung r i c h t e t e  de r  Bundesmin is ter  
des I nne rn  an d i e  RSK fo lgende  Frage: 

Bez ieh t  s i c h  d i e  Aussage de r  RSK, daß durch den i n t e g r a l e n  Bers tschu tz ,  ve r -  
bunden m i t  we i t e ren  z u s ä t z l i c h e n  S i che rhe i t se in r i ch tungen  und -maßnahmen, 
am S tando r t  BASF-MITTE d i e  nach Stand von Wissenschaft  und Technik e r f o r d e r -  
l i c h e  Schadensvorsorge g e t r o f f e n  werden kann, 

a) l e d i g l i c h  a u f  d i e  R e a l i s i e r u n g  e ines  ausreichenden Schutzes i m  H i n b l i c k  
a u f  d i  e  spez i  f i s c h e n  S i  cherhe i  t s e r f o r d e r n i  sse, d i e  f ü r  das u rsprüng l  i c h  
am S tando r t  BASF-MITTE gep lan te  Kernk ra f twerk  e r f o r d e r l i c h  gewesen wären, 

oder i s t  
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b)  aus d e r  g r u n d s ä t z l i c h  p o s i t i v e n  Stel lungnahme d e r  RSK zu dem bean t rag ten  
BASF-Konzept a l l geme in  zu f o l g e r n ,  daß b e i  a l l e n  Kernkraf twerken n u r  
noch m i t  H i l f e  des i n t e g r a l e n  Bers tschutzes d i e  nach Stand von Wissen- 
s c h a f t  und Technik e r f o r d e r l i c h e  Vorsorge gegen Schäden g e t r o f f e n  werden 
kann, so daß f ü r  a l l e  i n  Bau und Planung b e f i n d l i c h e n  Kernk ra f twerke  de r  
i n t e g r a l e  Bers tschu tz  zu f o r d e r n  i s t ?  

I n  i h r e r  118. S i t zung  am 10.November 1976 bean twor te te  d i e  RSK d iese  Frage 
w ie  f o l g t :  

D ie  f ü r  den S tando r t  BASF-MITTE a u f g e s t e l l t e n  z u s ä t z l i c h e n  Forderungen 
beruhen n i c h t  a u f  e i n e r  veränder ten Einschätzung des f ü r  b i s h e r i g e  Druck- 
wasserreaktor-Anlagen verb le ibenden R e s t r i s i k o s .  Dieses w i r d  nach w i e  v o r  
f ü r  so g e r i n g  gehal ten,  daß es i m  Ve rg l e i ch  zu sons t igen  R is iken ,  d i e  
entweder n a t ü r l i c h  gegeben s i n d  oder  a l lgeme in  von de r  G e s e l l s c h a f t  ak- 
z e p t i e r t  werden, ve rnach läss igbar  k l e i n  i s t .  Dies haben auch d i e  Un te r -  
suchungen i n  de r  Rasmussen-Studie g e z e i g t .  Bei de r  d o r t  un te rsuch ten  
Druckwasserreaktoranl  age 1  i e g t  das R i s i  ko e i  nes Kernschmel zun fa l  1  es um 
Größenordnungen u n t e r  anderen R i s i ken  und w i r d  i n  de r  Hauptsache durch 
d i e  N i c h t v e r f ü g b a r k e i t  de r  Notkühlsysteme bestimmt, n i c h t  jedoch durch 
das Bers ten des Reak to rd ruckbehä l te rs .  Aufgrund de r  höheren Q u a l i t ä t  
de r  Notkühl  systeme b e i  deutschen An1 agen i s t  zu erwar ten,  daß d i e  Wahr- 
schein1 i c h k k i  t f ü r  schädl  i c h e  Auswirkungen durch e inen  Kernschmel zun fa l  1  
i n f o l g e  Aus fa l  l e s  de r  Notkühl  ung h i e r  noch n i e d r i g e r  1  iegen w i r d .  Ober- 
d i e s  i s t  zu betonen, daß d i e  Wah rsche in l i chke i t  f ü r  e i n  Reaktordruckbe- 
hä l t e r ve r sagen  sehr  g e r i n g  i s t .  D ies e r g i b t  s i c h  aus den hohen Anforde- 
rungen an Auslegung, Werkstof fauswahl,  Kons t ruk t ion ,  Fe r t i gung  und Fer-  
t i g u n g s k o n t r o l l e .  Darüber h inaus i s t  durch d i e  Wiederholungsprüfungen 
und Druckproben d i e  S i c h e r h e i t  auch i m  l a n g z e i t i g e n  B e t r i e b  g e w ä h r l e i s t e t .  

2. Dennoch h a t  d i e  RSK f ü r  e i n  Kernk ra f twerk ,  welches am S tando r t  BASF-MITTE 
e r r i c h t e t  werden s o l l t e ,  den Bers tschu tz  f ü r  das Pr imärsystem sowie wei -  
t e r e  Sicherheitsmaßnahmen empfohlen. Diese Forderungen wurden i m  H i n b l i c k  
a u f  d i e  - gegenüber anderen S tandor ten  - besonderen Ve rhä l t n i s se  i r i  d e r  
Umgebung des Standor tes BASF-MITTE erhoben. 

Dies s i n d  insbesondere 

a)  d i e  Lage des Kernkraf twerkes i n m i t t e n  des Werksgeländes, wodurch auch 
de r  u n m i t t e l b a r e  Nahbereich a l s  " d i c h t  b e s i e d e l t "  zu bewerten i s t .  

sowie 

b )  d i e  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  hohe Bevölkerungsdichte  i m  Nahbereich außer- 
ha l  b  des Werksgel ändes . 

Aufgrund d i e s e r  Tatsachen i s t  am S tando r t  BASF-MITTE m i t  einem höheren 
k o l l e k t i v e n  R i s i k o  zu rechnen. Hinzu kommt, daß nach Ans i ch t  de r  RSK an 
einem so d i c h t  bes iede l  t e n  S tando r t  b e i  einem u n t e r s  t e l  1  t e n  N o t f a l l  d i e  
Durchführung von Notfal lschutzmaßnahmen e rschwer t  s e i n  kann. Insbesondere 
i s t  zu erwar ten,  daß - f a l l s  Evakuierungsmaßnahmen e r f o r d e r l i c h  werden 
so1 1  t e n  - d i ese  n i c h t  m i t  de r  g l e i chen  Schnel l  i g k e i  t w ie  i n  d e r  Umgebung 
b i s h e r i g e r  S tandor te  durch führbar  s e i n  werden. Deshalb müßte ohne Zusatz- 
maßnahmen am S tando r t  BASF-MITTE g g f .  auch m i t  einem höheren I n d i v i d u a l  - 
r i s i k o  gerechne twerden .  . - L 

- 8 ' -  '- - . 
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Bei  i h r e n  Forderungen nach z u s ä t z l i c h e r  S i c h e r h e i t  h a t  d i e  RSK d i e  
Senkung b e i d e r  R i s i k e n  mindestens a u f  das an anderen Standor ten ü b l i c h e  
Maß v o r  Augen gehabt. Vor a l l e m  mußte e r r e i c h t  werden, daß b e i  U n f ä l l e n  
d i e  F re i se t zung  r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  i n  d i e  Umgebung wei t e r - v e r r i n g e r t  
w i r d  und m ö g l i c h s t  m i t  e i n e r  z e i t l i c h e n  Verzögerung s t a t t f i n d e t .  Inso-  
f e r n  i s t  das h i e r  beschr iebene S icherhe i t skonzep t  s p e z i e l l  a u f  d i e  Ver- 
h ä l t n i s s e  e ines  i m  Nahbereich besonders d i c h t  bes iede l t en  Gebietes ab- 
gest immt.  Den m i t  de r  R e a l i s i e r u n g  d ieses Konzeptes verbundenen Aufwand 
h ä l t  d i e  RSK deshalb an diesem S tando r t  f ü r  g e r e c h t f e r t i g t .  

3. Wenn auch d i e  RSK aufgrund der  vo rge leg ten  Nachweise das S icherhe i t skon-  
z e p t  des Kernk ra f twerks  BASF i m  P r i n z i p  p o s i t i v  b e u r t e i l t  ha t ,  so be in -  
ha l  t e t  d i ese  Aussage jedoch, daß e i n e  e r f o l g r e i c h e  Lösung de r  D e t a i l  - 
probleme während des d i e  E r r i c h t u n g  und Inbetr iebnahme de r  Anlage be- 
g l e i t e n d e n  Genehmigungsverfahrens noch demons t r i e r t  werden muß. E r s t  
nach der  beschr iebenen Demonstrat ion und Klärung der  o f f enen  Fragen 
kann das neue S i che rhe i t s konzep t  a l s  Stand de r  Technik b e t r a c h t e t  wer- 
den. Es i s t  jedoch noch ungek lä r t ,  ob s i c h  d ieses f ü r  das K e r n k r a f t -  
werk BASF (2.331 MWth) e n t w i c k e l t e  S icherhe i t skonzep t  a u f  d i e  Anlagen 
de r  1.300 MWe-Klasse (3.675 MWth) s i n n v o l l  über t ragen  l ä ß t .  

Es bes teh t  deshal b  und aufgrund des a l  1  gemein e r r e i c h t e n  hohen S i c h e r h e i t s -  
standes ke ine  Veranlassung, e inen  i n t e g r a l e n  Bers tschu tz  auch f ü r  Kern- 
k ra f twe rke  zu empfehlen, d i e  an einem normalen S tando r t  e r r i c h t e t  werden 
s o l l e n .  Insbesondere muß f e s t g e s t e l l t  werden, da8 e i n  Einbau des i n t e g r a l e n  
Bers tschutzes,  s e l b s t  wenn d i e s  Stand de r  Technik wäre, b e i  Anlagen, f ü r  
d i e  Genehmigungsanträge z  .Z .  ges te l  1  t s i n d  oder vo rbe re i  t e t  werden, Auf- 
wendungen e r f o r d e r n  würde, d i e  i n  keinem ve rnün f t i gen  V e r h ä l t n i s  zu d e r  
e r z i e l b a r e n  Verminderung des ohnehin ger ingen R e s t r i s i k o s  stünden. 

Anmerkung -------- 

D ie  BASF AG h a t  am 14.Dezember 1976 i h r e n  Ant rag a u f  E r r i c h t u n g  und B e t r i e b  
e ines  Kernkraf twerkes vom 7.Mai 1969, der  am 11.Mai 1976 a u f  den S tando r t  
BASF-NORD u m g e s t e l l t  wurde, zurückgezogen. 
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113.Si tzung am 19.5.1976 

I n  d i e s e r  S i t zung  wurden ke ine  Empfehlungen verabschiedet .  

8AZ Nr.2 vom 5.1.1977 114.Si tzung am 22./23.6.1976 

1. Kernk ra f twerk  B i b l i s  B 
Druckhal t e r ,  Druckspeicher ,  Speisewasserbehäl t e r  

Auf i h r e r  110.Si tzung am 18.2.1976 empfahl d i e  RSK, der  Inbetr iebnahme 
des Kernkraf twerkes B i b l i s  B b i s  zum Beginn des kommerziel len Probebe t r iebs  
zuzustimmen. Danach fanden Beratungen de r  RSK und des RSK-UA REAKTORDRUCK- 
BEHKLTER zu Problemen des D ruckha l t e r s ,  de r  Druckspeicher  und des Speise- 
wasserbehäl ters  s t a t t .  Dazu s t e l l t  d i e  RSK fo lgendes f e s t :  

1. Druckhal  t e r  ----------- 
D i e  RSK h ä l t  es f ü r  notwendig, daß das Re laxa t i onsve rha l t en  de r  ü b e r h i t z -  
t e n  Bere iche  i n  den Wärmeeinflußzonen von Schweißverbindungen beim Druck- 
h a l  t e r - S t a h l  A l  therm NiMoV sowohl i m  H inb l  i c k  a u f  Versprödung a l s  auch a u f  
R ißb i ldung  entsprechend un te r such t  w i r d  w ie  b e i  den Reak to rd ruckbehä l te r -  
s t ä h l e n  i m  sog. Sofortprogramm +) . E i n  Versuchsprogramm, das d i e  verwende- 
t e n  Schmelzen i n  ausreichendem Maße b e r ü c k s i c h t i g t ,  i s t  m i t  de r  RSK abzu- 
stimmen, und d i e  Ergebnisse s i n d  i h r  vorzulegen. 

Für  d i e  z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Wiederholungsprüfungen i s t  anhand de r  Ergebnis-  
se d e r  Spannungsanalyse fes tzu legen ,  daß an S t e l  l e n ,  an denen r e l a t i v  
hohe Spannungen e r m i t t e l t  wurden, m i t  besonderer S o r g f a l t  b e i  de r  Wieder- 
ho lungsprüfung vorgegangen w i rd ,  z.B. durch z u s ä t z l i c h e  Maßnahmen de r  
Prüfung a u f  Risse an de r  Ober f läche.  D ie  E i n z e l h e i t e n  s i n d  m i t  dem Gut- 
a c h t e r  fes tzu legen .  

Bei  den z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Wiederhol ungsprüfungen de r  Kehl nahtschweißungen 
muß d i e  benachbarte Grundwerksto f fzone mi te inbezogen se in .  Der u n t e r  de r  
Schweißnaht l i egende  Grundwerksto f f  i s t  b i s  zu e i n e r  T i e f e  von 25 mm von 
de r  u r sp rüng l i chen  Ober f läche aus mi tzuer fassen .  

Am Druckha l t e r  s i n d  vorhandene S tü t zkons t ruk t i onen ,  d i e  m i t t e l s  Kehlnähten 

+) v g l  . Empfehlungen de r  Reaktor-Si  cherhe i  tskommi s s i o n  
1971-1974, IRS-A-9 (Dez. 1975), S. 1-86 f. 
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oder K-Stegnähten am Behä l t e r  angebracht s ind ,  i n  d i e  Wiederholungsprüfung 
nach dem U l t r a s c h a l l -  und dem Oberflächenrißprüfverfahren mite inzubeziehen.  

I m  übr igen  s i n d  d i e  RSK-Lei tl i n i e n  h i n s i c h t l  i c h  de r  Wiederhol ungsprüfungen 
und de r  Basi  smessungen f ü r  den Reaktordruckbehäl t e r  sinngemäß zu e r f ü l l  en. 

D ie  RSK b e t r a c h t e t  d i e  dem sog. Sofortprogramm entsprechenden Untersuchun- 
gen am Stah l  A l therm NiMoV n i c h t  a l s  Voraussetzung f ü r  d i e  Inbetr iebnahme 
und den Be t r i eb ;  s i e  geht  davon aus, daß d i e  Wiederholungsprüfungen an 
a l l e n  Schweißnähten und S t e l l e n  m i t  Spannungsspitzen m i t  de r  notwendigen 
E m p f i n d l i c h k e i t  durchge führ t  werden und entsprechende Fer t igungsprüfungen 
und Basismessungen s ta t tge funden haben und e r w a r t e t  aufgrund b i s h e r i g e r  
Erfahrungen, daß d i e  Ergebnisse des Versuchsprogramms i n  etwa m i t  denen 
des Sofortprogramms f ü r  Reaktordruckbehälter-Stähle übereinstimmen. 

D ie  RSK w i r d  nach Vor l iegen  de r  Ergebnisse des Versuchsprogramms absch l i es -  
send dazu S t e l l u n g  nehmen. 

D ie  RSK geh t  von folgendem Sachverhal t  aus, d e r  vom Gutachter  b e s t ä t i g t  
werden muß: 

Durch k o n s t r u k t i v e  Maßnahmen i s t  gewäh r l e i s t e t ,  daß e i n  angenommenes Ver- 
sagen des Druckspeichers n i c h t  zu e i n e r  Beschädigung des Primärsystems 
f ü h r t  und d i e  Rückschlagklappen f u n k t i o n s f ä h i g  b l e i ben .  D ie  Auswirkungen 
e ines Rundabrisses s i n d  h i e r b e i  m i t  zu berücks ich t igen .  Für  den kommerziel- 
l en Le i s tungsbe t r i eb  des Kernkraf twerks B i  b l  i s  B i s t  d i e  bes tä t igende 
Aussage des Gutachters zu de r  Versagensanalyse des H e r s t e l l e r s  Vorausset- 
zung. 

D ie  RSK s e t z t  ebenso voraus, daß d i e  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Prüfung sowohl m i t  
U1 t r ascha l  1 a l  s auch m i t  dem Ober f l  ächenr ißprü fver fahren  insgesamt d i e  
folgenden Bereiche umfaßt: 

- Sämt l iche Stumpf-Schweißnähte m i t  den benachbarten Grundwerkstof fzonen 
über d i e  ganze Wanddicke; 

- a l l e  Kehlnähte, Stutzennähte, K-Nähte, Pratzenanschweißungen und s ä m t l i -  
che H i  1 f sschwe ißs te l l  en jewei  1 s e i nsch l  i e ß l  i c h  des benachbarten Grund- 
w e r k s t o f f s  über d i e  gesamte Dicke der  Druckbehälterwand; 

- Schweißverbindungen der  Standzarge an den Druckspeichern m i t  dem benach- 
ba r t en  Grundwerkstof f  des Behälterbodens über d i e  gesamte Dicke. 

Wegen de r  übergre i fenden Bedeutung b i t t e t  d i e  RSK, daß i h r  gefundene 
Fehl e r  m i  t g e t e i  1 t werden. 

3. Seei sewasserbehäl t e r  - -----------------.. 
Wegen de r  au fge t re tenen  Schäden am Speisewasserbehälter des Kernkraf twerks 
B i b l i s  A i s t  d i e  RSK de r  Meinung, daß de r  beim Kernkraf twerk B i b l i s  B vor -  
handene Speisewasserbehälter n a c h t r ä g l i c h  z e r s t ö r u n g s f r e i  zu p rü fen  i s t ,  
da b e i  den h i e r  zugrunde gelegten gel tenden und angewandten V o r s c h r i f t e n  
bezüg l i ch  Gestal tung, Ausführung und Prüfung es n i c h t  i m  ausreichenden Maße 
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s i c h e r g e s t e l l t  i s t ,  daß Schäden w ie  beim Speisewasserbehälter B i b l i s  A 
n i c h t  auch beim Speisewasserbehälter des Kernkraf twerks B i b l i s  B a u f t r e -  
t e n  können. 

4. Schl _ _ _ _ , - _ _ _ _ _ _ _ _ _  ußbemerkung 

D ie  RSK h a t  d i e  vom S i c h e r h e i t s b e i r a t  des Kernkraf twerks B i b l i s  B am 
18.6.1976 empfohlenen Maßnahmen z u r  Kenntnis genommen und s i c h  dem ange- 
sch l  ossen. 

I n  i h r e r  Empfehlung z u r  Inbetr iebnahme wünschte d i e  RSK, durch B e r i c h t e  
über Be t r iebser fahrungen i m  Kernkra f twerk  B i b l i s  B i n f o r m i e r t  zu werden. 
Auf i h r e r  113.Sitzung l e g t e  d i e  RSK f e s t ,  welche In fo rmat ionen  d iese  Be- 
r i c h t e  en tha l t en  so1 l ten.  S ie  so1 l en ,  beginnend m i t  dem B e t r i e b ,  b i s  z u r  
endgü l t igen  S t i l l e g u n g  des Kernkraf twerks i n  Zei tabständen von einem Jahr  
vorgel  eg t werden. 

Unter  den genannten Voraussetzunge h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen den 
B e t r i e b  des Kernkraf twerks B i  b l  i s  B. 

2. Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar (GKN) 

Auf i h r e r  110. S i t zung  am 18.Februar 1976 empfahl d i e  RSK, de r  I n b e t r i e b -  
nahme von GKN b i s  zum Beginn des kommerziel l e n  Probebetr iebs zuzustimmen. 
Danach fanden Beratungen de r  RSK und des RSK-UA REAKTORDRUCKBEHÄLTER zu 
Problemen des Druckha l te rs ,  der  Druckspeicher und des Speisewasserbehäl- 
t e r s  s t a t t .  Dazu s t e l l t  d i e  RSK fo lgendes f e s t :  

1. Druckhal t e r  ----------- 
D ie  RSK h ä l t  es f ü r  notwendig, daß das Re laxa t ionsverha l ten  de r  ü b e r h i t z -  
t e n  Bere iche i n  den Wärmeeinflußzonen von Schweißverbindungen beim Druck- 
h a l t e r - S t a h l  A l therm NiMoV sowohl i m  H i n b l i c k  au f  Versprödung a l s  auch 
a u f  R ißb i ldung  entsprechend un te rsuch t  w i r d  w ie  b e i  den Reaktordruckbe- 
h ä l t e r s t ä h l e n  i m  sog. Sofortprogramm +). E i n  Versuchsprogramm, das d i e  
verwendeten Schmelzen i n  ausreichendem Maße b e r ü c k s i c h t i g t ,  i s t  m i t  de r  
RSK abzustimmen, und d i e  Ergebnisse s i n d  i h r  vorzulegen. 

Für  d i e  ze rs tö rungs f re i en  Wiederholungsprüfungen i s t  anhand de r  Ergebnisse 
de r  Spannungsanalyse fes tzu legen ,  daß an S t e l l e n ,  an denen r e l a t i v  hohe 
Spannungen e r m i t t e l t  wurden, m i t  besonderer S o r g f a l t  b e i  de r  Wiederholungs- 
p rü fung  vorgegangen w i rd ,  z.B. durch z u s ä t z l i c h e  Maßnahmen de r  Prüfung 
au f  Risse an de r  Oberf läche. D ie  E i n z e l h e i t e n  s i n d  m i t  dem Gutachter  f e s t -  
zu1 egen. 

+) vg l .  Empfehlungen de r  Reaktor-Sicherheitskommission 
1971-1974, IRS-A-9 (Dez.1975), S.1-86 f. 
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Bei den z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Wiederholungsprüfungen de r  Kehlnahtschweißungen 
muß d i e  benachbarte Grundwerkstof fzone mi te inbezogen se in .  Der u n t e r  de r  
Schweißnaht l i egende  Grundwerksto f f  i s t  b i s  zu e i n e r  T i e f e  von 25 mm 
von de r  u r sp rüng l i chen  Ober f läche aus mi tzuer fassen .  

Am Druckhal t e r  s i n d  vorhandene S tü t zkons t ruk t i onen ,  d i e  m i  t t e l  s Kehl nähten 
oder K-Stegnähten am B e h ä l t e r  angebracht s ind ,  i n  d i e  Wiederholungsprüfung 
m i  tei nzubezi  ehen. 

D ie  RSK geht  davon aus, daß d i e  z u r  Fer t igungsprü fung  oder z u r  Bas is-  
messung f ü r  d i e  Wiederholungsprüfung gehörenden e r f o r d e r l i c h e n  Prüfungen 
v o r  Beginn de r  100-%-Lastphase (kommerz ie l le r  P robebe t r ieb )  am Druckha l t e r  
s t a t t ge funden  haben. S i e  w e i s t  insbesondere a u f  d i e  Kehl-  und K-Nähte h i n ,  
m i t  denen S tü t zkons t ruk t i onen  an de r  Behälterwand angeschweißt s i nd ,  und 
d i e  m i t t e l s  U l t r a s c h a l l  und Obe r f l ächen r ißp rü f ve r f ah ren  zu p rü fen  s i nd .  

I m  üb r i gen  s i n d  d i e  RSK-Le i t l i n i en  h i n s i c h t l i c h  de r  Wiederholungsprüfungen 
und de r  Basismessungen f ü r  den Reak to rd ruckbehä l te r  sinngemäß zu e r f ü l l e n .  

D ie  RSK b e t r a c h t e t  d i e  dem sog. Sofortprogramm entsprechenden Untersuchun- 
gen am S tah l  A l the rm NiMoV n i c h t  a l s  Voraussetzung f ü r  d i e  Inbetr iebnahme 
und den B e t r i e b ;  s i e  geh t  davon aus, daß d i e  Wiederholungsprüfungen an 
a l l e n  Schweißnähten und S t e l l e n  m i t  Spannungsspitzen m i t  de r  notwendigen 
E m p f i n d l i c h k e i t  du r chge füh r t  werden und entsprechende Fer t igungsprüfungen 
und Basismessungen s ta t t ge funden  haben und e r w a r t e t ,  daß d i e  Ergebnisse 
des Versuchsprogramms f ü r  Reak to rd ruckbehä l te r -S täh le  übereinstimmen. 

D i e  RSK w i r d  nach Vo r l i egen  de r  Ergebnisse des Versuchsprogramms 
abschl ießend dazu S t e l l u n g  nehmen. 

D i e  RSK geht  von folgendem Sachverha l t  aus, de r  vom Gutachter  b e s t ä t i g t  
werden muß: 

Durch k o n s t r u k t i v e  Maßnahmen i s t  gewäh r l e i s t e t ,  daß e i n  angenommenes Ver- 
sagen des Druckspeichers  n i c h t  zu e i n e r  Beschädigung des Primärsystems 
f ü h r t  und d i e  Rückschlagklappen f u n k t i o n s f ä h i g  b l e i ben .  D i e  Auswirkungen 
e i nes  Rundabrisses s i n d  h i e r b e i  m i t  zu be rücks i ch t i gen .  Für  den kommer- 
z i e l l e n  L e i s t u n g s b e t r i e b  von GKN i s t  d i e  bes tä t igende  Aussage des Gut- 
ach te r s  zu de r  Versagensanalyse des H e r s t e l l e r s  Voraussetzung. 

D ie  RSK s e t z t  ebenso voraus, daß d i e  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Prüfung sowohl m i t  
U l t r a s c h a l l  a l s  auch m i t  dem Obe r f l ächen r ißp rü f ve r f ah ren  insgesamt d i e  
f o l  genden Bere i  che umfaßt : 

- Sämt l i che  Stumpf-Schweißnähte m i t  den benachbarten Grundwerkstof fzonen 
über  d i e  ganze Wanddicke; 

- a l l e  Kehlnähte,  Stu tzennähte,  K-Nähte, Pratzenanschweißungen und s ä m t l i -  
che H i l f s s c h w e i ß s t e l l e n  j e w e i l s  e i n s c h l i e ß l i c h  des benachbarten Grund- 
w e r k s t o f f s  über  d i e  gesamte Dicke de r  Druckbehälterwand; 

- Schweißverbindungen de r  Standzarge an den Druckspeichern m i t  dem benach- 
ba r t en  Grundwerksto f f  des Behäl terbodens über d i e  gesamte Dicke. 
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Wegen de r  übergre i fenden Bedeutung b i t t e t  d i e  RSK, daß i h r  gefundene 
Fehl e r  m i  t g e t e i  1  t werden. 

3. Seeisewasserbehälter ____-____-______-_  
D ie  RSK h ä l t  es n i c h t  f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  den Speisewasserbehälter von GKN 
zu überprüfen,  da der  Gutachter  b e r e i t s  e i n e  nach t räg l i che  zers törungs-  
f r e i e  Prüfung durchge führ t  ha t .  Gefundene r i ß b e h a f t e t e  Stutzen s i n d  durch 
neue e r s e t z t  worden. 

4. Schlußbemerkung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
I n  i h r e r  Empfehlung z u r  Inbetr iebnahme wünschte d i e  RSK, durch B e r i c h t e  
über Be t r iebser fahrungen i n  GKN i n f o r m i e r t  zu werden. Auf i h r e r  113. 
S i t zung  l e g t e  d i e  RSK fes t ,  welche In fo rmat ionen  d iese  B e r i c h t e  e n t h a l t e n  
s o l l t e n .  S i e  s o l l e n ,  beginnend m i t  dem Be t r i eb ,  b i s  z u r  endgü l t igen  
S t i l l e g u n g  des Kernkra f twerks  i n  Zei tabständen von einem Jahr  vo rge leg t  
werden. 

Unter  den genannten Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen den 
B e t r i e b  von GKN. 

3. Kernkra f twerk  Unterweser (KKU) 
Nukleare Inbetr iebnahme und B e t r i e b  

D ie  Nordwestdeutsche Kra f twerke  AG (NWK) h a t  i m  Jahre 1971 gemäß fj 7 des 
Atomgesetzes beim Niedersächsischen S o z i a l m i n i s t e r  und beim Niedersächs i -  
schen M i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t  und ö f f e n t l i c h e  A r b e i t  e inen Antrag z u r  
E r r i c h t u n g  und zum B e t r i e b  e ines  Kernkraf twerkes am wes t l i chen  Weserufer 
i n  der  Gemarkung Rodenkirchen, Gemeinde Esenshamn, g e s t e l l t .  D i e  Reaktor-  
anlage wurde i m  A u f t r a g  de r  NWK von der  Kra f twerk  Union AG (KWU) gep lan t  
und gebaut. Das Kra f twerk  i s t  m i t  einem 1 eichtwassergekühl t en  und 1 e i c h t -  
wassermoderierten Druckwasserreaktor m i t  e i n e r  thermischen Le i s tung  von 
3733 MW ausges ta t t e t .  D ie  e l e k t r i s c h e  N e t t o l e i s t u n g  des Kraf twerks b e t r ä g t  
1230 MW. 

D ie  RSK h a t  au f  i h r e r  69.Si tzung dem zuständigen Bundesminister empfohlen, 
de r  1.Teilerrichtungsgenehmigung zuzustimmen. Auf d i e s e r  S i t zung  h a t  s i e  
Empfehlungen zu den Problemkreisen Wiederholungsprüfungen am Reaktordruck- 
behä l t e r ,  Unabhängigkei t  und räuml iche Trennung redundanter s i c h e r h e i t s -  
techn ischer  E in r i ch tungen und Schäden durch äußere Explosionen ausge- 
sprochen. 

über s i che rhe i t s t echn i sche  E inze l f r agen  wurde i n  RSK-Unterausschüssen be- 
ra ten .  Dabei h a t  d i e  RSK ü b e r p r ü f t ,  ob d i e  nach dem Stand von Wissenschaft  
und Technik e r f o r d e r l i c h e  Vorsorge gegen Schäden durch d i e  E r r i c h t u n g  und 
den B e t r i e b  de r  Anlage g e t r o f f e n  i s t .  I m  e inze lnen  s t e l l t  s i e  dazu f o l -  
gendes f e s t :  

tzung 
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de P rü f l ücken  an de r  Ka lo t ten rundnah t ,  den Mer id iannähten i m  Kugelzo- 
nenr ing ,  de r  Rundnaht zwischen Boden und zy l i nd r i s chem T e i l  und an 
Grundwerkstof fzonen u n t e r  den Anschweißste l len durch versuchsweise 
Messungen e r f a ß t  worden. D ie  genannten S t e l l e n  s i n d  i n  den Umfang der  
regelmäßigen Wiederholungsprüfungen einzubeziehen. 

b )  Am F lansch r i ng  i s t  d i e  M ö g l i c h k e i t  z u r  Prüfung von de r  I n n e n s e i t e  aus 
a u f  d i e  gesamte Prüfzone an de r  Innenober f läche  auszudehnen. Es i s t  an- 
zust reben,  den gesamten Volumenbereich d e r  F lanschr ingschweißnähte b e i  
d e r  Prüfung zu er fassen.  An den Schweißverbindungen m i t  den K ü h l m i t t e l -  
s t u t z e n  und den Tragpratzen i s t  e i n e  Prüfung a u f  Ober f lächenr i sse  von 
außen h e r  zu ermögl ichen. D i e  Zugäng l i chke i t  i s t  h i e r  s i c h e r z u s t e l l e n .  

C )  An S t e l l e n ,  an denen d i e  Zugäng l i chke i t  f ü r  Personen gegeben i s t ,  und 
deshalb b e i  de r  Basismessung n u r  e i n e  Prüfung von Hand du rchge füh r t  
wurde, i s t  au f  d i e  Dauer auch e i n e  mechan is ie r te  P r ü f e i n r i c h t u n g  vorzu-  
sehen. 

d )  An de r  Deckel f lanschrundnaht  i s t  das gesamte Volumen zu p rü fen ,  insbe-  
sondere s i n d  d i e  oberf lächennahen Bere iche zu er fassen.  

e )  Der b e i  de r  Anwendung des kombin ie r ten  Prü fkop fsa tzes  vorgesehene 
Schußfolgeabstand a u f  de r  Prüfbahn von 4  mm s o l l t e  ohne Minderung d e r  
Impulszahl  v e r r i n g e r t  werden; anzustreben i s t  e i n  Abstand von 1 mm. Der 
RSK i s t  über  d i e  s t a t i s t i s c h e  V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen Ausdehnung von 
Transferschwankungen und über  d i e  A u f f i n d b a r k e i t  von n a t ü r l i c h e n  Feh le rn  
m i t  H i l f e  d e r  angewendeten P rü f t echn i ken  zu b e r i c h t e n .  D ie  V e r t e i l u n g  
de r  räuml ichen Ausdehnung s o l l t e  i n  ä h n l i c h e r  Weise d a r g e s t e l l t  werden 
w ie  d i e  Schwankungen. Bei  der  Untersuchung de r  Erkennbarke i t  n a t ü r l i -  
che r  Feh le r  können f ü r  e i n e  e r s t e  Bet rachtung Verg le ichskörper  m i t  
k ü n s t l i c h e n  Feh le rn  herangezogen werden, d i e  n a t ü r l i c h e n  nachgeb i l de t  
s i nd .  

f )  D i e  e r s t e  wiederkehrende Prüfung s o l l t e  u n t e r  Beachtung de r  vorgenann- 
t en  Empfehlungen i n n e r h a l b  von etwa v i e r  Jahren B e t r i e b s z e i t  s t a t t f i n -  
den. D ie  we i t e ren  P r ü f f r i s t e n  s i n d  m i t  de r  RSK anhand de r  vo r l i egenden  
Prüfer fahrungen abzustimmen. 

2.2 Prüfung des Bes t rah l  unqsei  n f l  usses ------ --------------- ----------- 
D ie  RSK geh t  davon aus, daß i n  dem Prüfprogramm f ü r  d i e  Einhängeproben, 
das z.Z. vom H e r s t e l l e r  e r a r b e i t e t  w i r d ,  besonders fo lgende  Punkte be- 
r d c k s i c h t i g t  werden: 

a )  V e r g l e i c h b a r k e i t  de r  eingehängten Schweißproben m i t  den Nähten i m  
Reak to rd ruckbehä l te r  h i n s i c h t l i c h  des Lagenaufbaus und d e r  V e r t e i l u n g  
d e r  Grobkornbereiche i n  d e r  Wärmeeinflußzone; 

b )  Mög l i chke i t en  d e r  Untersuchung des Bes t rah lungsverha l tens  der  Wärme- 
e i n f l ußzone  m i t  schwe ißs imu l ie r ten  Grundwerkstof fproben; 

C )  Bestimmung de r  NDT-Temperatur an unbes t rah l t en  und b e s t r a h l t e n  Proben 
aus Grundwerksto f f ,  Schweißgut, Wärmeeinflußzone m i t  verg le ichbarem 
Gefügeaufbau und schweißs imul ier tem Grundwerksto f f  m i t  Angaben darüber,  
i n w i e w e i t  h i e r z u  Fa l lgew ich tsversuche  verwendet werden können; 
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d )  Mög l i chke i t en  e i n e r  Untersuchung des Umgebungseinflusses an Proben, d i e  
an S t e l l e n  ohne oder m i t  n u r  g e r i n g f ü g i g e r  S t rah lung  angebracht werden; 

e )  A u f s t e l l  ung über  das verb le ibende  Res tmate r ia l  ; 

f )  Ver fahren z u r  Bestimmung de r  Dosis m i t  e i n e r  h inre ichenden Genauigke i t .  

2.3 Prüfungen an den üb r i gen  Kom~onenten de r  Druckführenden Umschließung ------ -------------- ------ ...................................... 
Der Umfang de r  wiederkehrenden Prüfungen an den Dampferzeugern, den Druck- 
ha l  t e r n  , den Pr imärkühlmi  t t e l  pumpen, e i  nsch l  i e ß l  i c h  i h r e r  Schwungräder, und 
Hauptkühlmi t t e l  l e i  tungen, i s t  u n t e r  Berücks ich t igung  de r  j e w e i l s  u n t e r -  
s ch ied l i chen  Bedingungen entsprechend w i e  beim Reak to rd ruckbehä l te r  e i n -  
zu r i ch ten .  D ie  Sekundärmäntel und Rohrbündel d e r  Dampferzeuger und d i e  
Fr ischdampf- und Speisewasser le i tungen b i s  z u r  e r s t e n  Absperrarmatur s i n d  
i n  d ieses Programm de r  m i t  z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Ver fahren durchzuführenden 
wiederkehrenden Prüfungen einzubeziehen. 

D ie  Ergebnisse de r  während de r  Fe r t i gung  durchge führ ten  Prüfungen können 
n u r  dann a l s  N u l l a t l a s  de r  Bas isprüfung herangezogen werden, wenn d i ese  
Prüfungen j e w e i l s  i m  endgü l t i gen  Fer t igungss tand  s ta t t ge funden  haben und 
d i e  angewendeten P rü f ve r f ah ren  i n  hinreichendem Ausmaß e inen  Ve rg l e i ch  
m i t  denen de r  wiederkehrenden Prüfung ges ta t t en .  Außerdem muß d i e  Ortung 
de r  b e i  de r  Fe r t i gung  gefundenen und belassenen F e h l e r s t e l l e n  e i n d e u t i g  
mög l i ch  se i n .  

Wegen de r  erwartungsgemäß hohen St rah lendosen i s t  wei tgehend e i n e  Mecha- 
n i s i e r u n g  der  Prüfvorgänge notwendig. E ine  Abschätzung de r  zu erwartenden 
Dosen i s t  vorzulegen. I n  regelmäßigen Abständen i s t  de r  RSK über  den Stand 
de r  En tw ick lung  de r  mechan is ie r ten  Prüfung zu be r i ch ten .  

Das System de r  Leckstel lenüberwachung i s t  so zu verbessern,  daß Und ich t -  
h e i t e n  an besonders w i c h t i g e n  S t e l l e n  durch ö r t l i c h  wi rkende Anzeigevor-  
r i ch tungen  während des Be t r i ebes  s c h n e l l e r  und z u v e r l ä s s i g e r  e r kann t  wer- 
den können, a l s  d i e s  m i t  den z.Z. ü b l i c h e n  Ver fahren gesch ieh t .  Der RSK 
i s t  nach zwei Jahren über  den Entwick lungsstand zu be r i ch ten .  

3. Auslegung und Q u a l i t ä t  von D ruckha l t e r ,  Druckspeichern und 
Ceelrewarrerbehiil ter ...................................... 

D i e  RSK h ä l t  es f ü r  notwendig,  da8 das Relaxat. ionsverha1 t e n  de r  über-  
h i t z t e n  Bere iche i n  den Wärmeeinflußzonen von Schweißverbindungen beim 
Druckhal t e r - S t a h l  A l  therm N i  MoV sowohl i m  W i  nb l  i ck  a u f  Versprödung a l  s  
auch a u f  R ißb i ldung  entsprechend un te r such t  w i r d  w ie  b e i  den Reaktor-  
d ruckbehä l t e r s täh len  i m  sog. Sofortprogramm. E i n  Versuchsprogramm, das 
d i e  verwendeten Schmelzen i n  ausreichendem Maße b e r ü c k s i c h t i g t ,  i s t  m i t  
d e r  RSK abzustimmen, und d i e  Ergebnisse s i n d  i h r  vorzulegen. 

Für  d i e  z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Wiederholungsprüfungen i s t  anhand de r  Ergebnisse 
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d e r  Spannungsanalyse fes tzu legen ,  daß an S t e l l  en, an denen r e l a t i v  hohe 
Spannungen ermi t t e l  t wurden, m i t  besonderer So rg fa l  t b e i  de r  Wiederhol ungs- 
p rü fung  vorgegangen w i rd ,  z.B. durch z u s ä t z l i c h e  Maßnahmen de r  Prüfung au f  
Risse an d e r  Oberf läche. 

Bei  den z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Wiederholungsprüfungen de r  Kehlnahtschweißungen 
muß d i e  benachbarte Grundwerkstof fzone miteinbezogen se in .  Der u n t e r  de r  
Schweißnaht l i egende  Grundwerksto f f  i s t  b i s  zu e i n e r  T i e f e  von 25 mm von 
de r  u r sp rüng l i chen  Ober f läche aus mi tzuer fassen .  

Am Druckha l t e r  s i n d  vorhandene S tü t zkons t ruk t i onen ,  d i e  m i t t e l s  Kehlnähten 
oder K-Stegnähten am Behä l t e r  angebracht s ind ,  i n  d i e  Wiederholungsprüfung 
nach dem U l t r a s c h a l l -  und dem Obe r f l ächen r ißp rü f ve r f ah ren  mi te inzubez iehen.  

D ie  RSK geh t  davon aus, daß d i e  z u r  Fer t igungsprü fung  oder z u r  Basismes- 
sung f ü r  d i e  Wiederholungsprüfung gehörenden e r f o r d e r l i c h e n  Prüfungen am 
Druckha l t e r  s t a t t ge funden  haben. S i e  w e i s t  insbesondere a u f  d i e  Kehl-  und 
K-Nähte h i n ,  m i t  denen S tü t zkons t ruk t i onen  an d e r  Behäl terwand angeschweißt 
s i n d  und d i e  m i t t e l  s U1 t r a s c h a l l  - und Obe r f l  ächen r ißp rü f ve r f ah ren  zu prü-  
f e n  s ind .  

I m  üb r i gen  s i n d  d i e  RSK-Lei tl i n i e n  h i n s i c h t l  i c h  de r  Wiederhol ungsprüfun- 
gen und de r  Basismessungen f ü r  den Reak to rd ruckbehä l te r  sinngemäß zu e r -  
f ü l l e n .  

D ie  RSK b e t r a c h t e t  d i e  dem Sofortprogramm entsprechenden Untersuchungen 
am S tah l  Alt 'herm NiMoV n i c h t  a l s  Voraussetzung f ü r  d i e  Inbetr iebnahme und 
den B e t r i e b ;  s i e  geh t  davon aus, daß d i e  Wiederholungsprüfungen an a l l e n  
Schweißnähten und S t e l l e n  m i t  Spannungsspitzen m i t  de r  notwendigen 
E m p f i n d l i c h k e i t  du r chge füh r t  werden und entsprechende Fer t igungsprüfungen 
und Basismessungen s ta t t ge funden  haben und e rwa r te t ,  daß d i e  Ergebnisse 
des Versuchsprogramms i n  etwa m i t  denen des Sofortprogramms f ü r  Reaktor-  
druckbehäl  t e r  übereinstimmen. 

D ie  RSK w i r d  nach Vo r l i egen  de r  Ergebnisse des Versuchsprogramms ab- 
sch l ießend dazu S t e l l u n g  nehmen. 

D ie  RSK geht  von folgendem Sachverha l t  aus, d e r  vom Gutachter  b e s t ä t i g t  
werden muß: 

Durch k o n s t r u k t i v e  Maßnahmen i s t  gewäh r l e i s t e t ,  daß e i n  angenommenes Ver- 
sagen des Druckspeichers  n i c h t  zu e i n e r  Beschädigung des Primärsystems 
f ü h r t  und d i e  Rückschlagklappen f u n k t i o n s f ä h i g  b l e i ben .  D i e  Auswirkungen 
e ines  Rundabrisses s i n d  h i e r b e i  m i t  zu be rücks i ch t i gen .  Für  den kommerzi- 
e l l e n  L e i s t u n g s b e t r i e b  des Kernk ra f twerks  Unterweser i s t  d i e  bes tä t igende  
Aussage des Gutachters  zu d e r  Versagensanalyse des H e r s t e l l e r s  Vorausset-  
zung. D ie  RSK s e t z t  ebenso voraus, daß d i e  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Prüfung sowohl 
m i t  U l t r a s c h a l l  a l s  auch m i t  dem Obe r f l ächen r ißp rü f ve r f ah ren  insgesamt d i e  
f o l  genden Bere iche umfaßt: 

- Sämt l i che  Stumpf-Schweißnähte m i t  den benachbarten Grundwerkstof fzonen 
über  d i e  ganze Wanddicke; 

- a l l e  Kehlnähte,  Stu tzennähte,  K-Nähte, Pratzenanschweißungen und sämt- 
l i c h e  H i l f s s c h w e i ß s t e l l e n ,  j e w e i l s  e i n s c h l i e ß l i c h  des benachbarten 
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Grundwerkstof fs,  über  d i e  gesamte Dicke der  Druckbehälterwand; 

- Schweißverbindungen der  Standzarge an den Druckspeichern m i t  dem benach- 
ba r t en  Grundwerkstof f  des Behälterbodens über d i e  gesamte Dicke. 

Wegen der  übergre i fenden Bedeutung b i t t e t  d i e  RSK, daß i h r  gefundene Feh- 
l e r  m i  t g e t e i  l t werden. 

Wegen der  am Speisewasserbehälter des Kernkraf twerks B i b l i s  A au fge t re tenen  
Schäden i s t  d i e  RSK der  Meinung, daß de r  beim Kernkraf twerk Unterweser 
vorhandene Speisewasserbehälter n a c h t r ä g l i c h  z e r s t ö r u n g s f r e i  zu p rü fen  i s t .  
Wegen der  h i e r  zugrunde gelegten ge l tenden und angewandten V o r s c h r i f t e n  
bezüg l i ch  Gesta l tung,  Ausführung und Prüfung können auch b e i  diesem Speise- 
wasserbehäl ter  Schäden, w ie  s i e  beim Speisewasserbehälter des K e r n k r a f t -  
werks B i b l i s  A au fge t re ten  s ind ,  n i c h t  i n  ausreichendem Maße ausgeschlos- 
sen werden. 

4. F r i  s chdam~f  1  e i  tunasbruch 

Nach Ans i ch t  de r  RSK kann e i n  g l e i c h z e i t i g e s  Versagen e ines oder mehrerer 
Dampferzeugerrohre beim Frischdampf- bzw .Spei sewasserl e i  tungsbruch zu- 
mindest  nach 1 ängerem B e t r i e b  n i c h t  ausgeschl ossen werden. Jedoch 1 assen 
d i e  inzwischen vorgenommenen Untersuchungen erkennen, daß durch Wieder- 
holungsprüfungen an den Dampferzeugerrohren deren I n t e g r i t ä t  m i t  aus re i -  
chender Z u v e r l ä s s i g k e i t  gewäh r l e i s t e t  werden kann. 

Der H e r s t e l l e r  h a t  zu r  Beherrschung d ieses S t ö r f a l l s  den Einbau e i n e r  kom- 
b i n i e r t e n  Sicherheits-Schnellschlußarmatur i n  d i e  F r i schdampf le i tung  i n -  
nerha lb  des S i che rhe i t sbehä l t e r s  vorgesehen. D ie  RSK w i r d  nach abschl ießen- 
de r  Beratung de r  z.Z. durchgeführ ten Untersuchungen e rneu t  zum Fr ischdampf- 
1  e i  tungsbruch S t e l l  ung nehmen. 

5. Abfahren der  Anlaae über d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Sekundärkreises 

D ie  durch Ansprechen der  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  i m  Sekundärkreis verursachten 
Abgaben r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  s i n d  au f  d i e  genehmigten b e t r i e b l i c h e n  Abgaben 
anzurechnen, so daß d i e  d e r z e i t  g ü l t i g e n  D o s i s r i c h t w e r t e  n i c h t  ü b e r s c h r i t -  
t en  werden. Der A k t i v i t ä t s g e h a l t  des Sekundärkreises i s t  so zu begrenzen, 
daß d iese  Forderung e r f ü l l t  werden kann. 

Bei einem Bruch de r  H a u p t k ü h l m i t t e l l e i t u n g  kann es zum Hochlaufen de r  
Pumpe kommen. Die Drehzahlen können dabei d i e  Bet r iebsdrehzahl  en um e i n  
Mehrfaches übers te igen ,  was zu e i n e r  Zerstörung des Pumpenschwungrades 
führen  kann. Zur  Verhinderung d ieses Folgeschadens i s t  de r  Schwungradsitz 
konisch so ausgeb i lde t ,  daß s i c h  b e i  e i n e r  d e f i n i e r t e n  überdrehzahl das 
Schwungrad von de r  Wel le l ö s t  und i n  e i n e r  vorgesehenen Auf fangvor r i ch tung  
aus1 ä u f t .  

D ie  RSK s i e h t  d i e  vorgesehene Kons t ruk t i on  z u r  Begrenzung de r  Drehzahl de r  
Pumpenschwungräder g r u n d s ä t z l i c h  a l s  geeignet  an. Zum Nachweis de r  Wirk- 
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samkeit  de r  Drehzahlbegrenzung wurden Versuche an einem Model l  i m  Maßstab 
1:l durchge führ t .  E ine  Dokumentation de r  Versuchsergebnisse i s t  de r  RSK 
vo rzu l  egen . 

D ie  RSK h a t  d i e  Ergebnisse der  Notkühluntersuchungen eingehend bera ten  und 
i s t  de r  Ans ich t ,  daß d i e  Wirksamkeit  d e r  Kernnotkühleinrichtungen z u r  Be- 
herrschung von K ü h l m i t t e l  ver1 u s t s t ö r f ä l  l e n  gewähr1 e i s t e t  i s t .  D ie  Analysen 
über  d i e  W i  rksamkei t de r  Kernnotkühl  ung und über  d i e  Zuver l  äss i gke i  t de r  
Kernnotkühleinrichtungen haben geze ig t ,  daß d i e  Brennstabtemperaturen b e i  
S t ö r f ä l l e n  u n t e r  den von d e r  RSK ge fo rde r t en  Grenzwerten l i e g e n  und e i n  
d i e  Kühlung behinderndes Brennstabversagen n i c h t  zu e rwar ten  i s t .  

Aufgrund d i e s e r  Untersuchungen h ä l t  d i e  RSK auch e i n  Leck i m  Reaktordruck- 
behäl terboden b i s  zu 30 cm2 Q u e r s c h n i t t  f ü r  beherrschbar .  Wegen d e r  nahezu 
v o l l  s tänd igen  P rü fba rke i  t des Reaktordruckbehäl  t e r s  u n t e r h a l b  des Kerns, 
d i e  weitgehend durch d i e  Basismessung b e l e g t  werden konnte, h ä l t  d i e  RSK 
es f ü r  v e r t r e t b a r ,  wenn d i e  Größe des Lecks f ü r  d i e  Auslegung de r  Not-  
kühlung gegenüber de r  i n  den L e i t l i n i e n  angegebenen herabgesetz t  w i r d .  Für  
u n t e r s t e l l t e  größere Lecks e r w a r t e t  d i e  RSK vom H e r s t e l l e r  i n n e r h a l b  von 
sechs Monaten e inen  Lösungsvorschlag. 

Vor de r  e r s t e n  K r i  t i k a l  i t ä t  des Kernk ra f twerks  s i n d  vom H e r s t e l  l e r  Vorkeh- 
rungen zu t r e f f e n ,  d i e  den nach t räg l i chen  Einbau von Meßsonden z u r  e i n -  
deu t igen  De tek t i e rung  e ines  Lecks i m  Reaktordruckbehäl  t e r  ges ta t t en .  

D ie  RSK geht  davon aus, daß d i e  durch den Gutachter  durchzuführende Nach- 
p rü fung  de r  K r ä f t e  a u f  d i e  Steuers tabführungsrohre ke ine  Bee in t r äch t i gung  
de r  Abschal t b a r k e i  t des Reaktors e r g i b t .  

8. B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l labscha l tung  .......................................... 
D ie  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß aufgrund d e r  b i s h e r  durchge führ ten  
Untersuchungen über  d i e  Beherrschung von B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l l -  
abschal tung d i ese  S t ö r f ä l l e  m i t  Maßnahmen, w ie  s i e  i m  Rahmen des S icher -  
he i  tskonzepts  f ü r  das Kernk ra f twerk  Unterweser mögl i c h  s ind ,  beher rsch t  
werden können. Nach Abschl uß de r  Untersuchungen w i r d  d i e  RSK e n d g ü l t i g  
S t e l l u n g  nehmen. 

3. S i che rhe i  tsbehäl  t e r  ------------------- 

D ie  Überprüfung des Gutachters  ergab, da8 d e r  S icherhe i t sbehä l  t e r  den Be- 
las tungen des Aus legungss tö r f a l l s  m i t  ausre ichender  Reserve s tandhä l t .  

Un te r  Zugrundelegung de r  von de r  RSK i n  i h r e n  L e i t l i n i e n  ge fo rde r t en  Be- 
rechnungsgrundlagen e r r e i c h t  d i e  m i t t l e r e  W a s s e r s t o f f k o n z e n t r a t i o n  nach 
f rühes tens  100 Tagen d i e  Zündgrenze ( 4 % ) .  Das Problem l o k a l  e rhöh te r  Was- 
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s e r s t o f f k o n z e n t r a t i o n  w i r d  d e r z e i t  von der  RSK a l lgemein  f ü r  Druckwasser- 
reak to ren  d i s k u t i e r t .  D ie  RSK b e h ä l t  s i c h  vor ,  zu d i e s e r  Frage zu einem 
späteren Ze i t punk t  S t e l l u n g  zu nehmen. Zur Vermeidung l o k a l  begrenzter  
zündfähiger  Gemische i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  w i r d  vom H e r s t e l l e r  e i ne  do- 
s i e r t e  Abgabe über F i l t e r  vorgesehen. Die RSK st immt diesem Vorgehen zu. 

9.3 D i ch the i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  t se rü fung  _ _ - - B  

Es i s t  Vorsorge zu t r e f f e n ,  daß b e i  Bedarf  e i ne  Leckratenwiederholungsprü- 
fung m i t  halbem Auslegungdruck mög l i ch  i s t .  

10. Umgebungsbelastung _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -  während des Be t r i ebs  

D ie  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß d i e  z u r  Rückhaltung von Spal tproduk-  
t en  notwendigen Systeme so ausgelegt  s ind ,  daß d i e  d e r z e i t i g e n  D o s i s r i c h t -  
wer te  e i  ngehal t e n  werden können. 

11. Betr iebseersonal  - - - - - - - B  - - - - - - B  

Für  mindestens e i n  halbes Jahr  nach Übernahme des Kernkraf twerkes durch 
den B e t r e i b e r  s o l l t e  wenigstens e i n  m i t  de r  Anlage v e r t r a u t e r  Ingen ieur  
des Be t re i be rs  bzw. des H e r s t e l l e r s  s tänd ig  i n  de r  Anlage anwesend se in .  

12. Schl ußbemerkung -------------- 
Weitere ge r i ng füg ige  Abweichungen von den RSK-Le i t l i n i en  f ü r  Druckwasser- 
reak to ren  (Stand 24.4.1974) s i n d  - nach Überprüfung durch den Gutachter  - 
nach Meinung der  RSK t o l e r i e r b a r .  

Nach Ab lau f  der  Inbetriebnahmephase und des kommerziel len Probebetr iebs 
wünscht d i e  RSK über  d i e  b e i  der  I nbe t r i ebse t zung  gemachten Erfahrungen 
u n t e r r i c h t e t  zu werden. Zu i h r e r  I n fo rma t i on  wünscht d i e  RSK B e r i c h t e  über 
den Reak to rbe t r ieb .  Diese B e r i c h t e  s o l l e n  b i s  z u r  endgü l t igen  S t i l l e g u n g  
des Kernkraf twerks i n  Zeiträumen von einem Jahr  vo rge leg t  werden. 

Unter  den genannten Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen d i e  
Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des Kernkraf twerks Unterweser. 

4. Kernkraf twerk Kal ka r  (SNR-300) 
Einbeziehung des Tauchkühlsystems i n  das Konzept de r  Nachwärmeabfuhr 

Die RSK h a t  i n  i h r e r  94.Si tzung am 22.5.1974 i m  Zusammenhang m i t  e i n e r  
Empfehlung z u r  E r r i c h t u n g  versch iedener  Gebäude u.a. d i e  Eignung des Taucb- 
kühlsystems f ü r  d i e  Kernnotkühl  ung des SNR-300 b e s t ä t i g t  +) . D ie  Verwen- 

+) v g l .  Empfehlungen de r  Reaktor-Sicherheitskommission 
1971-1974, IRS-A-9 (Dez.1975), S.1-100 f. 
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dung des Tauchkühlsystems wurde damals jedoch zunächst n u r  i m  Zusammen- 
hang m i t  den jen igen F ä l l e n  beraten,  b e i  denen un te r s te1  l t  w i rd ,  daß d i e  
Haup tküh lke t ten  i n f o l g e  von Einwirkungen von außen n i c h t  mehr ve r fügbar  
s i n d  bzw. d e r  Nat r iumspiegel  i m  Tank b i s  un te rha lb  de r  Saugstutzen abge- 
sunken i s t .  

D ie  i m  Jun i  1974 vom Bundesminister des I nne rn  herausgegebenen S i c h e r h e i t s -  
k r i t e r i e n  f ü r  Kernk ra f twerke  schre iben f ü r  d i e  Notkühlung des Reaktorkerns 
nach K ü h l m i t t e l  ver1 u s t s t ö r f ä l l  en e i n  zuve r l äss i ges  , redundantes Notkühl  - 
system vor ,  welches se ine  Aufgabe u.a. auch dann e r f ü l l e n  muß, wenn Prü- 
fungen oder Reparaturen du rchge füh r t  werden und g l e i c h z e i t i g  e i n  E i n z e l -  
f e h l e r  i m  System vorhanden i s t  ( K r i t e r i u m  4.3).  

Wenn durch e i n e  u r s ä c h l i c h e  Störung i n  e i n e r  de r  d r e i  Haup tküh lke t ten  e i n  
Notkühl  f a l l  ausge lös t  w i r d ,  kann d ieses  K r i t e r i u m  b e i  dem a l  s  Drei-Loop- 
Anlage ausgeführ ten Kernk ra f twerk  Ka l ka r  n u r  e r f ü l l t  werden, wenn das 
Tauchkühlsystem a l s  z u s ä t z l i c h e  Redundanz e i n g e s e t z t  werden d a r f .  Es t r ä g t  
dami t  z u r  Z u v e r l ä s s i g k e i t  d e r  Nachwärmeabfuhr wesen t l i ch  b e i .  

Das f ü r  d i e  Ermi ttl ung d e r  Aus1 egungsbedingungen des Tauchkühl systems ver -  ' 
wendete Rechenprogramm NPTUNG d i e n t e  d e r  Berechnung de r  Tempera tu rver te i -  
l u n g  und de r  Massedurchsätze i m  Reaktor tank u n t e r  den Bedingungen des 
unges tö r ten  Naturumlaufes.  Solche Bedingungen l i e g e n  z.B. vor ,  wenn durch 
Einwirkungen von außen d i e  Sekundär- und T e r t i ä r k r e i s e  de r  Haup tküh lke t ten  
aus fa l  l e n .  Wird jedoch z u r  E r f ü l  l u n g  des BMI-Kri te r iums 4.3 das Tauchkühl - 
system i n  das Nachwärmeabfuhrkonzept einbezogen, so muß nachgewiesen 
werden, daß es Wärme auch u n t e r  de r  Bedingung des Zwangsumlaufes, d e r  i n  
den verschiedenen denkbaren F ä l l  en vor1 i egen w i  r d  , abzuführen vermag. Für  
d iesen Nachweis h a t  der  H e r s t e l l e r  das Rechenprogramm NgTUNG e r w e i t e r t ,  
dessen G ü l t i g k e i t  vom Gutachter  b e s t ä t i g t  wurde. 

I n  Anbe t rach t  des e r re i chba ren  S icherhe i t sgewinns  durch 

- Erhöhung de r  Redundanz, 
- Erhöhung de r  Z u v e r l ä s s i g k e i t  und 
- Absenkung des Temperaturniveaus 

h a t  d i e  RSK vom Grundsatz he r  ke ine  Einwände gegen d i e  Einbeziehung des 
Tauchkühlsystems i n  das Nachwärmeabfuhrkonzept f ü r  den SNR-300. S ie  
e m p f i e h l t  dem BMI, i n s o w e i t  d i e s e r  Maßnahme zuzustimmen. D i e  RSK b e h ä l t  
s i c h  jedoch vor ,  über  d i e  f ü r  d i e  Nachwärmeabfuhr e r f o r d e r l i c h e n  Systeme 
e rneu t  zu bera ten  und e i n e  Empfehlung abzugeben, wenn d i e  Zuve r l äss i g -  
k e i t s a n a l y s e  über  d i e  Nachwärmeabfuhrsysteme sowie d i e  vom Gutachter  ge- 
p r ü f t e n  Rechnungen m i t  dem Programm NgTUNG v o r l i e g e n .  

5. Kernk ra f twerk  Krümme1 
Konzept des Schnel labschal tsystems m i t  E i nze l t anks  

Gegen den u n b e f r i s t e t e n  E insa t z  des Schnel labschal tsystems i n  Siedewasser- 
r eak to ren  m i t  Sammel tanks h a t  d i e  RSK Bedenken erhoben i m  H inb l  i c k  a u f  d i e  
Gefährdung des Gebäudes i m  F a l l e  e ines  spontanen Versagens de r  Behä l te r .  
A l s  Ersa tz lösung  h a t  de r  H e r s t e l l e r  e i n  E inze l tankkonzep t  vo rge leg t .  
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Dieses Konzept i s t  n i c h t  a l s  n e u a r t i g  anzusehen, da es i n  d e r  Bundesre- 
p u b l i k  Deutschland und den USA i n  ä h n l i c h e r  A r t  schon e i n g e s e t z t  i s t .  
E i n z e l h e i t e n  des Systems w i r d  de r  Gutachter  i n  seinem Er r i ch tungsgu tach ten  
behande1n.Z~ den konzeptentscheidenden Punkten nimmt d i e  RSK w ie  f o l g t  
S t e l l  ung: 

1. Werks to f f  --------- 
D ie  E i n z e l b e h ä l t e r  werden aus einem vergü te ten  Fe inkornbaus tah l ,  d.h. aus 
einem n i e d r i g f e s t e n  vergü te ten  Feinkornbaustah l  durch Kümpeln ohne 
Schweißungen g e f e r t i g t .  Dimensionierung und Spannungsabsicherung e r f o l g t  
nach dem ASME-Code,Sect.III, Class 1. 

D i e  vom H e r s t e l l e r  f ü r  d i e  Behä l t e r  vorgesehene Dimensionierung und Werk- 
s t o f f w a h l  ermögl i chen  e i n  hohes Maß an S i c h e r h e i t .  

Es i s t  e i n e  Spannungsanalyse e r s t e l l t ,  d i e  dem Gutachter  z u r  Vorprüfung 
v o r l  i e g t .  

A l s  Werksto f f  i s t  f ü r  d i e  B e h ä l t e r  e i n  uni-egierter S tah l  vom Typ 52 vorge- 
sehen, jedoch m i t  abgesenktem Geha l t  an Verunreinigungen und e i n e r  Vergü- 
tung, wodurch Zäh igke i t en  e r r e i c h t  werden, d i e  den Anforderungen von 
ASME-Code,Section 111, NB 2331, genügen. D ie  Z u g f e s t i  k e i  t i s t  m i t  500 ~/mm2, ! d i e  gewäh r l e i s t e te  Mindest -St reckgrenze m i t  360 N/mm angegeben. 

D ie  Membran-Spannung i n  den Behä l te rn  1  i e g t  u n t e r  110 ~/mm2. Durchge führ te  
Versuche haben geze ig t ,  daß b e i  Spannungen um 100 ~/mm2 R i  ßstoppbedi  ngun- 
gen gegeben s i n d  - a b s o l u t e r  Rißstopp i n  Sonde r f ä l l en  b e i  80 ~/mm2. Da d e r  
verwendete Werks to f f  a l s  zäh angesehen werden kann und auch d i e  Nennspan- 
nungen g e r i n g  s ind ,  h ä l t  d i e  RSK e i n  sprödes Versagen de r  Behä l t e r  i m  
z y l i n d r i s c h e n  T e i l  und e i n  Abreißen des Gewindes f ü r  h i n re i chend  unwahr- 
schein1 i c h .  

Wenn man t ro tzdem das Sprödbruchversagen e ines  Behä l t e r s  u n t e r s t e l l t e  - 
etwa aufgrund sehr  g rober  unentdeckt  geb l iebener  Herstel lungsmängel -, i s t  
d i e  Wah rsche in l i chke i t  extrem k l e i n ,  daß Nachbarbehäl ter  durch d i e  S p l i t -  
t e r w i r k u n g  e b e n f a l l s  spröde versagen und d i ese  dann w e i t e r e  Behä l t e r  zum 
Bersten b r ingen .  H ie r zu  müßte man näml ich unentdeckt  gebl iebene grobe 
Herstel lungsmängel,  insbesondere e i n e  Werksto f fversprödung,  i n  a l l e n  
b e t r o f f e n e n  Behä l te rn  u n t e r s t e l l e n ,  was nahezu undenkbar i s t .  Nach Meinung 
de r  RSK kommt es b e i  ausre ichend zähen Behä l te rn  durch d i e  S p l i t t e r w i r k u n g  
höchstens zu e i n e r  Pene t ra t i on ,  aber n i c h t  zum Bersten de r  Behä l t e r .  

2. L e i  t t e c h n i  k  ----------- 
Durch d i e  Umste l lung auf das E inze l tanksys tem i s t  d i e  L e i t t e c h n i k  f ü r  das 
Schne l labscha l t sys tem umfangre icher  geworden. Wegen de r  großen Anzahl von 
g l e i chen  Komponenten müssen besondere Vorsorgemaßnahmen gegen sys temat i -  
sche Feh le r  beach te t  werden. Dies gesch ieh t  b e i  den E n t l a s t u n g s v e n t i l e n  
dadurch, daß f ü r  d i e  Gruppenent lastung andere V e n t i l e  a l s  f ü r  d i e  E i n z e l -  
e n t l  as tung e i n g e s e t z t  werden. 

Vom H e r s t e l l e r  wurde b e s t ä t i g t ,  daß d i e  d iesbezüg l i chen  und d i e  we i t e ren  
Anforderungen i n  den RSK-Le i t l i n i en  und de r  KTA-Regel Nr.3501 ( i n  d e r  Ent -  
wurfsfassung 5/76) b e i  d e r  Real i s ie rung  des v o r l  iegenden Konzepts v o l l  
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e r f ü l l t  werden. 

D ie  RSK geh t  davon aus, daß d i e  E r f ü l l u n g  d i e s e r  Anforderungen vom Gut- 
a c h t e r  g e p r ü f t  und b e s t ä t i g t  w i r d .  

3. Systemtechni  - ----------- k  

D ie  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt ,  daß d i e  f ü r  d i e  Konzep tbeur te i lung  
r e l  evanten Fragen bezügl i ch 

- Wirksamkeit  de r  Schne l l  abschal t ung  i n  Abhäng igke i t  vom N2-Druck; 

- Klemmen e ines  Kolbens beim Scram und beim Wiederau f fü l  l e n ;  

- Überwachung d e r  B e t r i e b s b e r e i t s c h a f t  des Systems; 

- Erkennung von Leckagen von de r  Wassersei te z u r  Gassei te  über  den Kolben 
des Wasser-Tanks ; 

- Ve r r i ege l  ung von Handarmaturen, deren Of fens te1  1  ung f ü r  d i e  Funk t i on  des 
Systems unumgänglich i s t ;  

- Funk t ion  de r  Vors teuermagnetvent i le ;  

i n  den vom H e r s t e l l e r  vo rge leg ten  Unter lagen und m i t  den Aussagen des Gut- 
ach te r s  b e f r i e d i g e n d  bean two r te t  s ind .  

Der H e r s t e l l e r  l e g t e  e i n e  Zuverlässigkeitsuntersuchung vor ,  d i e  den ma- 
schinentechnis.chen T e i l  und d i e  wesen t l i chen  T e i l e  de r  Ansteuerung des 
Systems b e r ü c k s i c h t i g t .  Zur  Abgrenzung des Systems gegenüber dem Reaktor-  
schutz  wurde vorausgesetz t ,  daß e i n  Scram-Signal b e r e i t s  an den Takt -  
überwachungseinhei ten des Schutzsystems ans teh t .  

A l s  Ergebnisse de r  Untersuchung werden Wahrsche in l i chke i ten  f ü r  A u s f a l l -  
k o n f i g u r a t i o n e n  m i t  fo lgenden Vorbedingungen angegeben: 

1. A l l e  Stäbe werden von den überwachungssystemen a l s  e i n s a t z b e r e i t  e rkann t ;  

2. E ine  Tankgruppe und e i n  E i n z e l s t a b  werden a l s  ausge fa l l en  e rkann t ;  
jedoch w i r d  n i c h t  davon ausgegangen, daß d i e  Vorbedingungen über  länge-  
r e  Z e i t e n  des An1 agenbe t r i  ebs vor1 i egen. 

D ie  RSK s t e l l t  f e s t ,  daß d i e  nachgewiesene Z u v e r l ä s s i g k e i t  des m i t  a l l e n  
Stäben e i n s a t z b e r e i t e n  Schnel labschal tsystems m i t  E i nze l t anks  ausre ichend 
und v e r g l e i c h b a r  m i t  de r  des Sammeltanksystems i s t .  D i e  Z u v e r l ä s s i g k e i t s -  
angaben u n t e r  de r  Voraussetzung, daß e i n e  Tankgruppe und e i n  E i n z e l s t a b  
a l s  ausge fa l l en  e r kann t  s i nd ,  b e t r e f f e n  d i e  Frage, ob de r  Reak to rbe t r i eb  
i n  diesem F a l l  während e ines  n i c h t  zu langen Zei t raumes f o r t g e s e t z t  werden 
d a r f .  E ine An twor t  h i e r a u f  kann e r s t  nach Vor lage w e i t e r e r  Z u v e r l ä s s i g k e i t s -  
analysen f ü r  den k a l t e n  Reaktorkern und b e i  A n f a h r s t ö r f ä l  l e n  gegeben wer- 
den, i s t  jedoch nach Ans i ch t  de r  RSK n i c h t  von konzeptentscheidender Be- 
deutung. 
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H i n s i c h t l i c h  de r  Meßwerterfassung i s t  d i e  RSK de r  Meinung, daß e ine  
ausreichende Z u v e r l ä s s i g k e i t ,  entsprechend e i n e r  A u s f a l l r a t e  von höchstens 
10-6/h f ü r  jeden Meßumformer de r  Druckmessung (N2 und H20) g e f o r d e r t  wer- 
den muß und e r r e i c h t  werden kann. S ie  geht  davon aus, daß auch f ü r  d i e  
üb r i gen  w i ch t i gen  Schnel l  abschal tsystem-Komponenten des Reaktorschutz- 
systems,soweit s i e  n i c h t  i n  der  vor l iegenden Zuve r l äss igke i t sana l yse  e r f a ß t  
s ind,  entsprechende Nachweise vo rge leg t  und vom Gutachter  b e s t ä t i g t  werden. 

5. Schlußbemerkung - - - - - - - - - - - - W -  

Un te r  den vorgenannten Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen 
das vor1 iegende Konzept e ines Schnel l  abschal tsystems m i t  E inze l  tanks f ü r  
das Kernkraf twerk Krümme1 . 

BAZ Nr.2 vom 5.1.1977 

1. Kernkraf twerk B i b l i s ,  B lock A 
Wei t e r b e t r i  eb nach dem e r s t e n  Brenne1 ementwechsel 

Das Kernkra f twerk  B i b l  i s  A wurde am 23.4.1976 f ü r  den e rs ten  Brennelement- 
wechsel und e i n e  umfassende Rev is ion  abgescha l te t .  Diese Abschaltung war 
b e r e i t s  1975 gep lan t  worden und s o l l t e  v o r a u s s i c h t l i c h  b i s  zum 16.6.1976 
dauern. 

Bei  de r  Rev is ion  wurden an verschiedenen Komponenten des Kernkraf twerks 
Schäden f e s t g e s t e l l t .  I m  A u f t r a g  de r  a tomrech t l i chen  Genehmigungsbehörde 
wurden dazu von verschiedenen Gutachtern Stellungnahmen a n g e f e r t i g t .  Der 
RSK, d i e  abschl ießend über  d i e  f e s t g e s t e l l t e n  Schäden sowie über d i e  
Umstände, u n t e r  denen das Kernkraf twerk we i t e rbe t r i eben  werden kann, 
bera ten  ha t ,  lagen d iese  Stellungnahmen vor .  I m  e inze lnen  s t e l l t  d i e  RSK 
folgendes f e s t :  

An dem zum Sekundär te i l  des Kernkraf twerks gehörenden Speisewasserbehälter 
und seinen Stutzen wurden i m  Ve r l au f  de r  B e t r i e b s z e i t  von insgesamt 
10 950 Vo l las ts tunden be i  3  Anlässen Schäden i n  Form von Rissen entdeckt ,  
d i e  i n  den be iden e rs ten  F ä l l e n  zu zwei L e c k s t e l l e n  b e i  ku rze r  Längenaus- 
dehnung g e f ü h r t  haben und b e i  den we i t e ren  Untersuchungen s te l l enwe i se  
über  größere Längen e i n  Durchdr ingen b i s  zu 80% de r  Wanddicke erkennen 
l i eßen .  Nach deren Reparatur und e i n e r  durchgeführ ten nochmaligen Druck- 
probe, d i e  u n t e r  güns t igeren  Bedingungen e r f o l g t e  a l s  d i e  e r s te ,  wurden an 
n i c h t  e r t ü c h t i g t e n  S t e l l e n  ( ke ine  Anwendung der  Vergütungslagen-Technik) 
und außerhalb von den u n t e r  besonderen Vorkehrungen durchgeführ ten 
Schweißreparaturen wieder  zahl  r e i che ,  jedoch n i c h t  so t i e f e  Anr isse  w ie  
b e i  den f rüheren  Untersuchungen, aufgefunden. D i e  Risse wurden i n  Abstim- 
mung m i t  dem Gutachter  muldenförmig ausgesch l i f f en .  Anschließend wurden 
z e r s t ö r u n g s f r e i e  Prüfungen vorgenommen, d i e  ke ine  Rißbefunde mehr ergaben. 
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Die Gründe f ü r  d i e  umfangreichen Rißbi ldungen l i e g e n  i m  wesent l ichen d a r i n ,  
daß s i c h  de r  verwendete Werkstof f ,  e i n  höhe r fes te r  Feinkornbaustahl  au f  
de r  Bas is  MnNiV, b e i  den großen Abmessungen von Behä l te r  und Stutzen,  i n  
Verbindung m i t  de r  gewählten Bauweise, den e inze lnen  n i c h t  op t ima l  ge lös ten  
schweiß- und p rü f techn ischen  D e t a i l s ,  f e r n e r  den gegebenen Druckproben- 
und Betriebsbedingungen, a l s  n i c h t  ausreichend w iders tands fäh ig  erwiesen 
ha t .  D ie  dem Werks to f f  e igentüml ichen Verarbei tungsprobleme w i rken  s i c h  
ungünst ig  a u f  d i e  Zäh igke i tse igenscha f ten  und, i n  Verbindung damit ,  mög- 
l i c h e r w e i s e  auch ungünst ig  au f  d i e  Widers tands fäh igke i t  gegen Korros ions-  
a n g r i f f  aus. 

Der inzwischen r e p a r i e r t e  und z e r s t ö r u n g s f r e i  gep rü f t e  Behä l t e r  wurde 
k o n s t r u k t i v  e r t ü c h t i g t .  Außerdem h a t  de r  A n t r a g s t e l l e r  den Bet r iebsdruck  
au f  5,5 ba r  herabgesetzt ,  was zu e i n e r  wesent l ichen Verr ingerung de r  
Beanspruchung f ü h r t .  

Nach ausführ1 ichen Erör terungen über  d i e  au fge t re tenen  R i  ßb i  1  dungen und 
d i e  vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen i s t  d i e  RSK zu der  Ans ich t  ge lang t ,  
daß de r  Speisewasserbehälter des Kernkraf twerks B i b l i s  A  u n t e r  den nach- 
fo lgend  au fge führ ten  Bedingungen w e i t e r b e t r i e b e n  werden kann: 

1.1 Während des Be t r iebes  de r  Anlage, insbesondere b e i  An- und Abfahrvor-  
gängen des Behä l te rs ,  s i n d  s tänd ig  Messungen durchzuführen, d i e  

- Spe isewasserqua l i tä t ,  

- Druck, 

- Temperatur, 

- Dehnungen, 

- Schwingungen 

aufzeichnen. Der Behä l t e r  i s t  durch S i c h t k o n t r o l l e n  i n  geeigneten Ab- 
ständen a u f  mögl iche Leckagen zu p rü fen .  We i te rh in  s i n d  Prüfungen am 
Schnel l  s ch l  ußvent i  1  durchzuführen. 

Durch Messungen de r  Behälterdurchbiegung, de r  R o h r l e i t u n g s k r ä f t e  und 
-momente, insbesondere deren Reaktionen au f  d i e  Stutzenbere iche,  i s t  
nachzuweisen, daß d i e  Beanspruchung durch äußere K r ä f t e  und Momente 
u n t e r  den zu1 ässigen b le i ben .  Grenzwerte und Maßnahmen b e i  deren 
Überschre i tung s i n d  m i t  dem Gutachter  fes tzu legen .  

1.2 Nach 1000 h B e t r i e b s z e i t  i s t  e i ne  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Wiederholungsprü- 
fung des Behä l te rs  durchzuführen. Dabei s i n d  sämt l i che  Schweißnähte 
und sons t ige  Schweißste l l  en e i n e r  100%igen Ober f l  ächenr ißprüfung zu 
unterz iehen.  Der Grundwerkstof f  u n t e r  den Kehlnahtschweißungen de r  
Vakuumverstei fungsr inge i s t  m i t  U1 t r ascha l  1  zu prüfen,  wobei a l  l e  
Nähte über  i h r e  gesamte Länge zu e r fassen  s i nd .  D ie  F r i s t e n  f ü r  
w e i t e r e  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Wiederholungsprüfungen r i c h t e n  s i c h  nach den 
Prüfergebnissen de r  e r s t e n  Wiederholungsprüfung. S i e  s i n d  m i t  dem Gut- 
ach te r  abzustimmen. 

1.3 Zur E r m i t t l u n g  von etwaigen Kor ros ionse in f lüssen  u n t e r  s t a t i s c h e r  
Beanspruchung (Spannungsr ißkorrosion) i s t  das m i t  dem Gutachter  abge- 
st immte Autoklaven-Versuchsprogramm wei te rzu führen  und i n  Abhängigkei t  
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von Zwischenergebnissen e r f o r d e r l i c h e n f a l l s  zu ergänzen. 

über  Teilprogramme m i t  schwingender Beanspruchung i m  Niedr igwechselbe-  
r e i c h  und - sofern d i e  u n t e r  Punkt 1.1 au fge füh r t en  Messungen d i e s  e r -  
f o r d e r n  - i m  Bere ich  hoher L a s t s p i e l  zahl  en i s t  zwischen H e r s t e l l  e r  und 
Gutachter  i n  Abstimmung m i t  d e r  RSK noch e i n e  Vereinbarung zu t r e f f e n .  

Z u s ä t z l i c h  zu den Autoklaven-Versuchsprogrammen s i n d  vorgespannte E in -  
hängeproben i n  den Behä l t e r  e inzusetzen.  Der Z e i t p u n k t  de r  Entnahme 
de r  Einhängeproben r i c h t e t  s i c h  nach den e r s t e n  Ergebnissen de r  Auto- 
k l  aven-Versuche. 

D ie  RSK s c h l i e ß t  aufgrund de r  empfohlenen Maßnahmen und d e r  b i s h e r  durchge- 
f ü h r t e n  Verbesserungen und z e r s t ö r u n g s f r e i e n  Prüfungen e i n  Versagen des 
Behä l te rs  aus. Daher h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen den W e i t e r b e t r i e b  
des Speisewasserbehäl ters  f ü r  e inen  Zei t raum von maximal 18 Monaten. D ie  
RSK geht  davon aus, daß de r  j e t z i g e  Behäl t e r  nach Ab1 au f  de r  b e f r i s t e t e n  
B e t r i e b s z e i t  durch e inen  neuen Behä l t e r  e r s e t z t  w i r d .  E i n z e l h e i t e n  h i e rübe r  
s i n d  m i t  d e r  RSK abzustimmen. 

2. Sonst ige _ _ _ _ _ _  ____-  Komponenten ______-  
Die  RSK h a t  auch über d i e  sons t igen  Vorkommnisse beraten.  H ie rüber  sowie 
über  d i e  durchge führ ten  Reparatur- ,Ertüchtdgungs- und Überwachungsmaßnah- 
men haben d i e  Gutach te r  b e r i c h t e t .  

D ie  RSK h ä l t  d i ese  Maßnahmen f ü r  gee igne t  und ausreichend, z u k ü n f t i g  
so lche  Vorkommnisse zu verh indern .  

3. Schl ußbemerkung -------------- 
Zusammenfassend s t e l l t  d i e  RSK f e s t ,  daß gegen den W e i t e r b e t r i e b  des Kern- 
k ra f twe rkes  B i b l i s  A  ke ine  Bedenken bestehen. 

BAZ Nr.2 vom 5.1.1977 

1. S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  aus S tah l  b e i  Le ich twasser reak to ren  
Auslegungsbedingungen und Anforderungen an den Werks to f f  
und an dessen Vera rbe i tung  

D ie  RSK v e r t r i t t  d i e  Auffassung, daß d i e  höher fes ten  Feinkornbaustäh l  e, d i e  
z.Z. f ü r  d i e  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  de r  Druckwasserreaktoren e i n g e s e t z t  wer- 
den, b e i  de r  Auslegung a u f  d i e  Dauer h i e r f ü r  n i c h t  mehr verwendet werden 
s o l l e n .  D ie  S i c h e r h e i t  de r  Behä l t e r  s o l l t e  ve rg röße r t  werden, indem d i e  
s p e z i f i s c h e  Beanspruchung verminder t  und d i e  Z ä h i g k e i t  e rhöh t  w i r d  und nu r  
so lche  S t ä h l e  verwendet werden, d i e  weniger e m p f i n d l i c h  b e i  de r  Vera rbe i -  
tung  s i nd .  D i e  pr imären Membranspannungen i m  spannungsmäßig unges tö r ten  
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Bere ich  de r  Behä l t e r  s i n d  daher a u f  e i n  n i e d r i g e s  Niveau zu begrenzen. 
Diese Grenze i s t  auch e inzuha l ten ,  wenn de r  S i c h e r h e i t s f a k t o r  e i n e  höhere 
Spannung zu l i eße .  I m  üb r i gen  s i n d  d i e  Spannungen gegen d i e  St reckgrenze 
abzus ichern.  Werden g l  e i c h z e i  t i g  e rhöh te  Anforderungen an d i e  Z ä h i g k e i t  
des Werks to f f s  e r f ü l l t ,  kann a u f  e i n e  w e i t e r e  Senkung des Spannungsniveaus 
v e r z i c h t e t  werden, d i e  b e i  S täh len  m i t  ge r ingeren  F e s t i g k e i t s w e r t e n  dann 
e i n t r i t t ,  wenn man z u s ä t z l i c h  e inen  hohen S i c h e r h e i t s f a k t o r  (z.B. 3,6) 
gegen Z u g f e s t i g k e i t  f o r d e r t .  

D i e  RSK e m p f i e h l t ,  b e i  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r n  aus S tah l  b e i  Le ichtwasserreak-  
t o ren  d i e  fo lgenden Bedingungen e i nzuha l t en :  

1. Bei  de r  durchzuführenden Spannungsanalyse s i n d  d i e  nachstehend aufge- 
f ü h r t e n  Punkte zu be rücks i ch t i gen :  

1.1 Für  d i e  s t a t i s c h e  Berechnung (ohne Berücks ich t igung  von Eigenspan- 
nungen) g e l t e n  d i e  nachfo lgend i n  Abhäng igke i t  von de r  St reckgrenze 
 GO,^ angegegebenen zu läss igen  Spannungen: 

a)  Spannungen i m  unges tö r ten  Bere ich  (p r imäre  a l lgemeine Membran- 
spannungen): 0 , 67 - r0 ,2  

b )  Spannungen i m  ges tö r t en  Bere ich  (p r imäre  1  oka l  e  Membranspannun- 
gen) : 0 ,75-60 ,2  

C )  Über lagerung von pr imären Biegespannungen i m  unges tö r ten  Be re i ch  
m i t  p r imären Membranspannungen nach a  und b:  0,75# Co,2 

d )  über1 agerung von pr imären und sekundären Membran- und Biegespan- 
nungen i n  ges tö r t en  Bereichen ohne Spannungen durch Temperatur- 
e i n f l ü s s e :  0,9 PO,2  

e )  Überlagerungen von pr imären und sekundären Membran- und Biege- 
spannungen i n  ges tö r t en  Bereichen, e i n s c h l .  de r  Spannungen i n -  
f o l g e  von Temperature in f lüssen:  1 ,o 6 0 , 2  

f )  Während de r  Druckprobe dü r f en  d i e  zu l äss i gen  Spannungen w ie  f o l g t  
e rhöh t  werden: 

b e i  a  b i s  C: a u f  0,9 *60 ,2  (w ie  nach AD-Merkb la t tB  0 )  

b e i  d  b i s  e: um 10%. 

1.2 ~ ü r  @0,2 i s t  d i e  gewähr1 e i  s t e t e  Mindests t reckgrenze (0,2%-Dehnungs- 
grenze) e inzusetzen.  T re ten  d i e  nachgewiesenen Spannungen b e i  erhöh- 
t e r  Temperatur au f ,  i s t  d i e  f ü r  d i ese  Temperatur gewäh r l e i s t e te  
Warmstreckgrenze maßgeben. 

1.3 I n  spannungsmäßig unges tö r ten  Bereichen des Behä l t e r s  und i n  solchen, 
i n  denen Schweißnähte n i c h t  ----„, seannungsarm ----- geg lüh t  ----------,~ werden d a r f  d e r  
f ü r C o , 2  einzusetzende Wert n i c h t  höher a l s  

2  370 N/mm2 b e i  Raumtemperatur und 
320 N/mm b e i  1500 C 

se in .  

116. S i t zung  



2. Spitzenspannungen s i n d  i m  Rahmen e i n e r  Ermüdungsanalyse zu er fassen.  
I n  bezug a u f  d i e  Spitzenspannung s o l l  e i n e  op t ima le  Kons t ruk t i on  
gewählt  werden. Dies i s t  dem Gutachter  zu bes tä t i gen  und de r  RSK 
darzulegen. Insbesondere s i n d  Schweißnähte mög l i chs t  n i c h t  i n  das 
Gebiet  hoher Spannungen zu legen. 

3. Bei  h ä u f i g  wechselnder Beanspruchung i s t  s t a t t  de r  St reckgrenze d i e  
D a u e r f e s t i g k e i t  maßgebend, wobei m i t  dem S i che rhe i t swe r t  2 gegen 
D a u e r f e s t i g k e i t  zu rechnen i s t .  

4. Zur E r m i t t l u n g  der  Vergleichsspannung kann sowohl d i e  Gestal tsände- 
rungs-Energie-Hypothese a l s  auch d i e  Schubspannungshypothese heran- 
gezogen werden. 

5. Bei  Berechnung de r  Wanddicke können Schweißnähte, w ie  auch i m  AD- 
M e r k b l a t t  HP 0 f e s t g e l e g t  i s t ,  m i t  einem Schweißnaht faktor  V = 1,O 
bewer te t  werden. 

6. D ie  Grenze de r  Wanddicke, b i s  zu de r  au f  e i n  Spannungsarmglühen de r  
Schweißnähte v e r z i c h t e t  werden kann, l i e g t  - ebenso w ie  i m  AD-Merk- 
b l a t t  HP 0 u n t e r  bestimmten Bedingungen f e s t g e l e g t  - be i  38 mm. D ie  
i n  diesem AD-Merkblatt angegebene Grenze des N icke lgeha l tes  d a r f  f ü r  
den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  ü b e r s c h r i t t e n  werden. 

7. D ie  Anforderungen an d i e  Z ä h i g k e i t  von Grundwerkstof f ,  Schweißgut 
und Wärmeeinfl ußzone s i n d  i n  fo lgender  Weise f e s t g e l e g t :  

a)  D ie  übergangstemperatur T~JDT  (Nil-Ductility-Transition-Temperature 
NDT-T) i s t  nach P e l l i n i  zu e r m i t t e l n .  

b )  Bei  der  Temperatur TNbT+33 OC werden d r e i  Kerbschlagproben 
( ISO-V-Querproben) geschl agen , d i e  e i  ne Kerbschl agzähi gke i  t von 
68 Jou le  und e ine  l a t e r a l e  B r e i  tung von 0,9 mm e rb r ingen  so1 1 en. 

E r f ü l l e n  d i e  d r e i  Kerbschlagproben d iese  Bedingung, w i r d  TNDT d i e  
Bezugstemperatur RTNDT (Referenz-NDT-Temperatur). 

C )  E r f ü l l e n  d i e  d r e i  Kerbschlagproben d i e  u n t e r  b angeführ ten Bedin- 
gungen n i c h t  b e i  der  Temperatur TNDT, w i r d  d i e j e n i g e  höher 1 i e -  
gende Temperatur TCV bestimmt, b e i  de r  d r e i  Proben d i e  u n t e r  b 
genannten Werte e r re ichen .  I n  diesem F a l l e  i s t  f ü r  d i e  Bezugstem- 
p e r a t u r  

RTNDT = TCV - 33 O C  

e inzusetzen.  

d )  Die Bezugstemperatur RTNDT muß mindestens 33 OC sowohl u n t e r  de r  
Be t r iebs tempera tu r  a l s  auch u n t e r  de r  Druckprobentemperatur l i e -  
gen. 

Für  d i e  Kernkraf twerke B i b l i s  C, Hamm und Ph i l i ppsbu rg  2 g i l t :  Bei  
de r  Verwendung des höher fes ten  n o r m a l i s i e r t e n  Feinkornbaustah les 
WStE 51  S f ü r  d i e  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  i n  den spannungsmäßig ungestör -  
t en  Bereichen, d i e  n i c h t  spannungsarm geg lüh t  werden, s i n d  zu den 
vom H e r s t e l l e r  vorgesehenen Qualitätssicherungsmaßnahmen d i e  f o l gen -  
den z u s ä t z l i c h e  Auf lagen m i t  dem Gutachter  abzustimmen und zu e r -  
f ü l l  en: 
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a)  Härtemessungen an a l l e n  Schweißnähten, vo r  a l l em  i n  de r  Wärmeeinflußzo- 
ne, e i n s c h l i e ß l i c h  de r  H i l f s s c h w e i ß s t e l l e n .  D ie  Här te  i s t  au f  350 HV 10 
zu begrenzen. 

b )  Wesent l iche Vergrößerung des Umfangs d e r  Röntgenprüfung an den Baus te l -  
lenschweißnähten gegenüber der  b i she r i gen  Handhabung. 

C )  Umfangreiche und s o r g f ä l t i g e  Wiederhol ungsprüfungen nach der  Druckprobe. 

d )  S i c h e r s t e l l u n g  e i n e r  ausreichenden Vergütung i n  der  Wärmeeinflußzone 
durch Vergütungslagen und K o n t r o l l e  des Vergütungsef fekts  durch Här te-  
prüfungen. 

e )  Gesta l tung und Ausführung de r  Schweißnahtübergänge und der  Übergänge b e i  
un te r sch ied l i chen  Blechdicken nach spannungsmäßig und p rü f t echn i sch  
opt imal  en Gesichtspunkten. 

Für d i e  spannungsmäßig ges tö r t en  Bereiche, d i e  spannungsarm zu glühen s ind ,  
st immt d i e  RSK dem vom Sys temhers te l le r  gemachten Vorschlag zu, d i e  S täh le  
A ldu r  50/65 oder 20 MnMoNi 5 5 m i t  herabgesetztem Koh lens to f f geha l t  a l s  
Werks to f f  zu verwenden. D ie  RSK b e t r a c h t e t  be ide  S täh le  a l s  geeignete Lö- 
sung. Die RSK nimmt z u r  Kenntnis,  daß de r  H e r s t e l l e r  dem Reaktordruckbe- 
h ä l t e r - S t a h l  20 MnMoNi 5 5 m i t  herabgesetztem Koh lens to f f geha l t  den Vorzug 
g i b t  und geht davon aus, daß d i e  Verarbei tung gemäß de r  f ü r  den Reaktor- 
d ruckbehä l te r  angewendeten Verfahrensweise e r f o l g t .  

BAZ Nr.2 vom 5.1.1977 

1. Kernkraf twerk B i b l i s ,  B lock B 
Wei t e r b e t r i  eb des Spei sewasserbehäl t e r s  

Nach a u s f ü h r l i c h e r  Erö r te rung  de r  au fge t re tenen  Schäden und der  durchge- 
f ü h r t e n  Reparatur-  und Ertüchtigungsmaßnahmen i s t  d i e  RSK zu de r  Ans ich t  
gel  angt  , daß de r  Spei sewasserbehäl t e r  des Kernkraf twerks B i  b l  i s B u n t e r  den 
nachfolgend au fge führ ten  Bedingungen u n b e f r i s t e t  m i t  dem vorgesehenen Druck 
wei t e r b e t r i  eben werden kann : 

1. Während des Be t r iebes  de r  Anlage, insbesondere b e i  An- und Abfahrvorgän- 
gen des Behä l te rs ,  s i n d  Messungen durchzuführen, d i e  

- Spe isewasserqua l i tä t ,  

- Druck, 

- Temperatur, 

- Dehnungen, 

- Schwingungen 
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aufzeichnen. Der B e h ä l t e r  i s t  durch S i c h t k o n t r o l l e n  i n  geeigneten Ab- 
ständen au f  mögl iche Leckagen zu p rü fen .  

Messungen de r  Behäl terdurchbiegungen de r  R o h r l e i t u n g s k r ä f t e  und -momente, 
insbesondere deren Reakt ionen a u f  d i e  Stutzenbere iche,  s i n d  e b e n f a l l s  
durchzuführen. 

Darüber h inaus i s t  e i n e  t h e o r e t i s c h e  und expe r imen te l l e  Spannungsanalyse 
durchzuführen, d i e  u.a. auch mögl iche Zwangskräf te de r  Vakuumverstei- 
fungsr inge  a u f  d i e  Behäl terwand e r f a ß t  und den E i n f l  uß de r  neu ange- 
b rach ten  Hal terüngen von Schottwänden und Vakuumverstei fungsr ingen a u f  
d i e  b e i g e s c h l i f f e n e n ,  au fgehär te ten  Schweißnahtbereiche de r  vo rher igen  
Hal terungen d i e s e r  T e i l e  a u f z e i g t .  D ie  RSK geh t  davon aus, daß d i e  b e i  
den durchzuführenden Messungen vom Gutach te r  fes tzu legenden Grenzwerte 
n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  werden. 

Beim nächsten Brennelementwechsel i s t  e i n e  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Wiederho- 
lungsprü fung  des Behä l t e r s  i n  Abstimmung m i t  dem Gutachter  und dem 
RSK-UA REAKTORDRUCKBEHÄLTER durchzuführen. Dabei s i n d  sämt l i che  Schweiß- 
nähte und sons t i ge  Schwe ißs te l len  v o l l s t ä n d i g  e i n e r  z e r s t ö r u n g s f r e i e n  
Prüfung zu un te rz iehen .  

S t e l l e n  de r  Behälterwandung, an denen vo r  de r  E r t üch t i gung  des Behä l t e r s  
Hal terungen, z.B. d i e  de r  Schottwände und de r  Vakuumversteifungsringe, 
m i t t e l s  Kehlnähten b e f e s t i g t  waren und an denen d i e s e  Schweißungen spä- 
t e r  b e s e i t i g t  wurden, sowie d i e  H i l f s s c h w e i ß s t e l l e n  s i n d  m i t  i n  d i e  
Wiederholungsprüfung einzubeziehen. Es i s t  s i c h e r z u s t e l l e n ,  daß d i e s e  
s t e l l  en ausre ichend gekennze ich te t  werden, auch wenn s i e  v ö l l  i g  be ige-  
sch l  i f f e n  s ind ,  dami t  e i n  Wiederauf f inden f ü r  d i e  Wiederhol ungsprüfung 
ohne Schw ie r i gke i t en  g e w ä h r l e i s t e t  i s t .  

Sämtl i c h e  von de r  H e r s t e l l  ung noch vorhandenen Kehl nahtschwei ßungen m i t  
e i n e r  Länge von mehr a l s  100 mm s i n d  beim nächsten Brennelementwechsel 
zu en t f e rnen  und b e i z u s c h l e i f e n .  D ie  S t e l l e n  s i n d  z e r s t ö r u n g s f r e i  zu 
p r ü f e n  und z u r  W iede rau f f i ndba rke i t  ausre ichend zu kennzeichnen. D i e  
neuen op t ima l  g e s t a l t e t e n  und ausgeführ ten Schweißnähte ( U  .a. a l  s  
K-Nähte mehr lag ig  u n t e r  Vorwärmung geschweißt)  s i n d  u n t e r  de r  A u f s i c h t  
des Gutachters  außerhalb des durch d i e  vo rher igen  Kehlnähte b e e i n f l u ß t e n  
Werks to f fbe re ichs  anzubr ingen und nach F e r t i g s t e l l u n g  z e r s t ö r u n g s f r e i  
zu p rü fen .  

Vor dem nächsten Brennelementwechsel i s t  zu einem geeigneten Ze i t punk t ,  
z.B. vo r  de r  Übergabe de r  Anlage an den B e t r e i b e r ,  e i n e  Bes ich t igung  
a u f  den Zustand a l l e r  Einbauten durchzuführen.  Dabei i s t  s t i chproben-  
weise e i n e  Obe r f l  ächenr i  ßprüfung an Kehl nahtschwei ßungen de r  Innenein-  
bauten und so lchen S t e l l e n ,  an denen s i c h  Schweißungen befunden haben, 
vorzunehmen. Vor a l l e m  s i n d  d i e  au fgehär te ten  Bere iche de r  Schweißste l -  
l e n  von d i e s e r  Prüfung zu er fassen.  Diese Gesichtspunkte s i n d  auch b e i  
a l l e n  späteren wiederkehrenden Prüfungen zu be rücks i ch t i gen .  E i n  P lan  
f ü r  d i e s e  Prüfungen i s t  m i t  dem Gutachter  abzustimmen. 

D i e  RSK nimmt z u r  Kenntn is ,  daß der  H e r s t e l l e r  d i e j e n i g e n  S tu tzen  beim 
nächsten Brennelementwechsel durch k o n s t r u k t i v  ve rbesser te  e rse tzen  w i l l ,  
an denen i n n e r e  Ve rs te i f ungss t reben  m i t  Kehlnähten angeschweißt s ind .  

D ie  RSK i s t  über  den Umfang de r  Schäden und d i e  durchge führ ten  Prü f - ,  
Reparatur-  und Ertüchtigungsmaßnahmen zu u n t e r r i c h t e n .  
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BAZ Nr.22 vom 2.2.1977 

1. Kernk ra f twerk  P h i l i p p s b u r g  1 (KKP 1 )  
Nuk leare Inbetr iebnahme und B e t r i e b  

D ie  Kernk ra f twerk  P h i l i p p s b u r g  GmbH (KKP GmbH) h a t  i m  Jahre 1970 gemäß 
9 7 des Atomgesetzes beim W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m  Baden-Württemberg e inen  
An t rag  a u f  E r r i c h t u n g  und zum B e t r i e b  e ines  Kernk ra f twerks  a u f  de r  Rhein- 
schanz inse l  i n  de r  Gemarkung Ph i l i ppsbu rg ,  Landkre is  Kar l s ruhe ,  g e s t e l l t .  
I m  A u f t r a g  de r  KKP GmbH h a t  d i e  K ra f twe rk  Union AG das Kernk ra f twerk  m i t  
le ichtwassergekühl tem und le i ch twassermoder ie r tem Siedewasserreaktor  ge- 
p l a n t  und e r r i c h t e t .  D ie  Anlage h a t  e i n e  thermische Le i s t ung  von 2575 MW 
und e i n e  e l e k t r i s c h e  N e t t o l e i s t u n g  von 864 MW. 

I n  e i n e r  Reihe von Si tzungen h a t  d i e  RSK s i c h e r h e i t s t e c h i s c h e  Fragen bera- 
t e n  und mehrere S t e l l  ungnahmen abgegeben und Empfehl ungen ausgesprochen+). 
S p e z i e l l e  Fragen i m  Zusammenhang m i t  de r  Inbetr iebnahme und dem B e t r i e b  
des Kernk ra f twerks  wurden i n  den zuständigen RSK-Unterausschüssen beraten.  
Dabei wurde ü b e r p r ü f t ,  ob d i e  nach dem Stand von Wissenschaft  und Technik 
e r f o r d e r l i c h e  Vorsorge gegen Schäden durch d i e  E r r i c h t u n g  und den B e t r i e b  
de r  Anlage g e t r o f f e n  i s t .  I m  e i nze lnen  i s t  fo lgendes dazu f e s t z u s t e l l e n :  

D ie  h i e r f ü r  a u f g e s t e l l t e n  L e i t l i n i e n  werden weitgehend e r f ü l l t ,  da das 
Reaktorgebäude gegen das Sicherhe i tserdbeben ausge leg t  i s t .  Durch den 
Einbau e ines  unabhängigen S t ö r f a l l -  und Schutzsystems (USUS) w i r d  zusätz-  
l i c h  e i n e  verbesser te  S tö r f a l l behe r r schung  durch das P r i n z i p  e i n e r  räum- 
l i c h e n  Redundanz i n  Verbindung m i t  einem geschütz ten L e i t s t a n d  e r z i e l t .  
D ie  Gebäude de r  USUS-Anlage s i n d  i n  vo l lem Umfang gegen d i e  nach den RSK- 
L e i t l i n i e n  zugrunde zu legenden Belastungsannahmen aus Druckwel len geschü tz t .  

D ie  Wah rsche in l i chke i t  f ü r  den F lugzeugabsturz  a u f  e i n  e i nze lnes  K ra f twe rk  
i s t  so ger ing ,  daß d i e  vorgesehenen Schutzmaßnahmen f ü r  ausre ichend gehal-  
t e n  werden. Dabei geht  d i e  RSK davon aus, daß i m  Bere ich  des Kernk ra f twerks  
P h i l i p p s b u r g  1 ke ine  gegenüber den anderen Standor ten i n  de r  Bundesrepubl ik  
Deutschland wesen t l i ch  höhere F lugve rkeh rsd i ch te  h e r r s c h t .  

2. Druckführende Umschließung ------------------------- 
D i e  RSK h a t  s i c h  vom Sys temhe rs te l l e r  und vom Gutachter  über  d i e  E r f ü l l u n g  
des d i e  Druckführende Umschließung be t re f f enden  T e i l s  i h r e r  L e i t l i n i e n  und 
über  d i e  b e i  de r  Fe r t i gung  au fge t re tenen  Mängel b e r i c h t e n  lassen.  D i e  h i e r -  
b e i  e r m i t t e l t e n  ge r i ng füg igen  Abweichungen von den L e i t l i n i e n  s i n d  t e i l s  
dadurch bed ing t ,  daß d i e  Fe r t i gung  d e r  be t re f f enden  Komponenten v o r  Heraus- 
gabe de r  L e i t l i n i e n  i n  i h r e r  j e t z i g e n  Fassung b e r e i t s  beendet war, und ' 

t e i l s  dadurch,daß d i e  En tw ick lung  f ü r  d i e  wiederkehrenden Prüfungen noch 

+) v g l .  Empfehl ungenider  Reaktor -S i  cherhe i  t s  kommi s s i  on 
1971-1974, IRS-A-9 (Dez.1975) 
1974/1975, IRS-A-l l(Aug.1976) 

118. S i t zung  



n i c h t  v ö l l i g  abgeschlossen i s t .  D ie  RSK i s t  de r  Auffassung, daß d i e  
wiederkehrenden Prüfungen i n  absehbarer Z e i t  w e i t e r h i n  vervol lkommnet wer- 
den können, und e r w a r t e t  daher h i e r f ü r  e i n e  w e i t e r e  S te igerung  des E r f ü l -  
l ungsgrades i h r e r  Le i  tl i n ien .  D ie  RSK hä l  t d i e  verb le ibenden Abweichungen 
von den L e i t l i n i e n  f ü r  v e r t r e t b a r ,  und e rheb t  h i n s i c h t l i c h  de r  Druckführen- 
den Umschließung ke ine  Bedenken gegen d i e  Inbetr iebnahme und den B e t r i e b .  
S i e  geht  h i e r b e i  davon aus, daß i h r e  nachfo lgend angeführ ten Empfehlungen 
beach te t  werden: 

2 . 1  Wiederkehrende Prüfungen am Reak to rd ruckbehä l te r  ..................... .......................... 
Folgende Punkte s i n d  zu beachten: 

a )  Für  d i e  i n  den L e i t l i n i e n  g e f o r d e r t e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  Prüfung von de r  
I nnense i t e  her,  insbesondere f ü r  e i n e  Prüfung des Bere iches de r  P l a t t i e -  
rung  des Grundwerksto f fs  d i c h t  un te rha l  b  de r  P1 a t t i  erung an den Schweiß- 
nähten, e i n s c h l i e ß l i c h  de r  Stutzenschweißnähte, und an den Stutzen innen-  
kanten, i s t  i n n e r h a l b  e ines Jahres e i n  Konzept vorzu legen.  Vom Inne rn  
de r  S tu tzen  he r  i s t  e i ne  U1 t r a s c h a l  l p r ü f u n g  de r  Stutzennähte rn i  t Normal- 
kop f  oder  k le inem E i n s c h a l l w i n k e l  mögl ich,  wodurch d i e  von außen he r  
n i c h t  du rchge führ te  Tandemprüfung weitgehend e r s e t z t  werden kann. 

b )  Am un te ren  Boden s i n d  auch d i e  Stege i n  den Boh r l och fe l de rn  i n  das 
Prüfprogramm mi te inzubez iehen,  an deneri mari m i t  den d e r z e i t  verwendeten 
P rü fe i n r i ch tungen  d i e  innense i  t i g e  Ober f läche m i t  dem Schal 1  s t r a h l  n i c h t  
e r r e i chen  kann. h i e r  s i n d  zumindest d i e  darüber  l i egenden  e r re i chba ren  
Schichten zu p rü fen .  

C )  Für  d i e  S t e l l e n ,  b e i  denen P r ü f e r  d i e  Basismessung von Hand durchge- 
f ü h r t  haben, i s t  e i n e  mechan is ie r te  ~ r ü f e i n r i c h t u n g  vorzusehen. 

Der RSK i s t  über  d i e  s t a t i s t i s c h e  V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen Ausdehnung 
von Transferschwankungen und über  d i e  A u f f i n d b a r k e i t  von n a t ü r l i c h e n  
Feh le rn  m i t  H i l  f e  de r  angewendeten P r ü f t e c h n i  ken zu be r i ch ten .  D ie  
V e r t e i l u n g  der  räuml ichen Ausdehnung s o l l t e  i n  ä h n l i c h e r  Weise darge- 
s t e l l t  werden w ie  d i e  de r  Schwankungen. Bei  de r  Untersuchung d e r  Er -  
kennba rke i t  n a t ü r l i c h e r  F e h l e r  können f ü r  e i n e  e r s t e  Bet rachtung 
Vergl  e i chskö rpe r  m i t  k ü n s t l  i chen  Fehl e rn  herangezogen werden, d i e  
n a t ü r l  i chen  nachgebi 1  d e t  s i nd .  

e )  Der RSK i s t  e i n  B e r i c h t  über  d i e  Auswertung der  Basisrnessungen vorzu- 
1  egen. 

f )  D ie  RSK h ä l t  es f ü r  notwendig,  daß i m  Zuge de r  Basismessungen d i e  
Prüfung an b e r e i t s  un te rsuch ten  S t e l l e n  w i e d e r h o l t  w i r d ,  um e i n e  Aussa- 
ge über  d i e  Rep roduz ie rba rke i t  nach Neumontage de r  P r ü f e i n r i c h t u n g  zu 
e r h a l t e n .  D ie  Durchführung d i e s e r  Messungen an e i n e r  de r  be iden Anlagen 
I s a r  oder  P h i l i p p s b u r g  1 w i r d  f ü r  ausre ichend e r a c h t e t .  D ie  RSK i s t  
über  d i e  Ergebnisse d i e s e r  Untersuchung zu u n t e r r i c h t e n .  

g)  D ie  e r s t e  wiederkehrende Prüfung s o l l t e  u n t e r  Beachtung de r  vorgenann- 
t e n  Empfehlungen i n n e r h a l b  von etwa 4 Jahren B e t r i e b s z e i t  s t a t t f i n d e n .  
D ie  we i t e ren  P r ü f f r i s t e n  s i n d  m i t  de r  RSK anhand de r  dann vor1 iegenden 
Prüfer fahrungen abzustimmen . 
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2.2 Prüfungen an den Rohr1 e i  tunqen ------ .................... 
D ie  Ergebnisse de r  jewe i  1 s 1 e t z t e n  U1 t r ascha l  1 - und Obe r f l  ächenr ißprüfung 
nach de r  l e t z t e n  Wärmebehandlung s i n d  f ü r  a l l e  Nähte von Rohr le i tungen  m i t  
e i n e r  Wandstärke 8 1 0  mm so zu dokumentieren, daß s i e  a l s  N u l l a t l a s  de r  
Bas isp rü fung  dienen. E ine r e p r ä s e n t a t i v e  Auswahl d i e s e r  Nähte i s t  f ü r  d i e  
Wiederholungsprüfung heranzuziehen. T re ten  b e i  de r  Wiederholungsprüfung 
neue F e h l e r s t e l l e n  au f ,  so i s t  d e r  Prüfumfang a u f  100% auszudehnen. D ie  
Auswahl de r  Nähte h a t  u n t e r  den Gesichtspunkten be lassener ,  r e g i s t r i e r -  
p f l i c h t i g e r  Anzeigen, r e p a r i e r t e r  Nähte und Beanspruchung zu e r f o l g e n .  

Rohr le i tungen  m i t  e i n e r  Wandstärke < 10 mm s i n d  r e p r ä s e n t a t i v  an hochbe- 
anspruchten Nähten e i n e r  Ober f l  ächenr ißprü fung  zu un te rz iehen .  A l  s Ober- 
f l ä chen r ißp rü fung  w i r d  von de r  RSK das Magnetpu lverver fahren b e i  en tsp re -  
chender Nahtbeschl e i  fung  empfohlen, da d i ese  Prüfmethode d i e  ve rg l  e i  chs- 
weise höchste Z u v e r l ä s s i g k e i t  b e s i t z t .  

I m  Bere ich  de r  Durchführungen durch den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  i s t  - w i e  aus 
den vorge leg ten  Unter lagen hervorgeh t  - j e w e i l s  e i n e  Naht de r  Fr ischdampf-,  
Speisewasser-, Lagerdruckwasser- und Reaktorwasserreinigungsleitungen n i c h t  
w iederho l  ungsprüfbar .  Der H e r s t e l l  e r  w i r d  a u f g e f o r d e r t ,  d i e  Mögl i c h k e i  t 
e i n e r  Wiederholungsprüfung nochmals zu überprüfen.  Das Ergebnis i s t  de r  
RSK vorzulegen. Außerdem muß durch k o n s t r u k t i v e  Maßnahmen s i c h e r g e s t e l l t  
se in ,  daß d i e  Auswirkungen e ines  Bruches i n  d i e s e r  Naht beher rsch t  und a u f  
den Bere ich  i nne rha l  b des S i  cherhe i  tsbehäl  t e r s  begrenzt  werden. 

I m  H i n b l i c k  a u f  d i e  S t rah lenbe las tung  i s t  e i n e  weitestgehende Mechanis ie- 
rung  de r  Prüfvorgänge anzustreben. E ine  Ausarbei tung, i n  de r  d i e  Wiederho- 
l u n g s p r ü f b a r k e i t  u n t e r  Einbeziehung d i e s e r  Prob lemat ik ,  insbesondere i m  
Bere ich  de r  Anschlußnähte an den Reaktordruckbehäl ter ,  un te r such t  w i r d ,  
i s t  de r  RSK b i s  zum Abschl uß de r  Nu1 1 e is tungsprü fung  vorzulegen. 

Das System d e r  Leckageüberwachung i s t  so zu verbessern,  daß Leckagen, i n s -  
besondere i n  Bere ich  de r  Durchführungen durch den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r ,  
s chne l l  und z u v e r l ä s s i g  e rkann t  werden können. über  d i e  entsprechenden 
Maßnahmen i s t  de r  RSK b i s  zum Beginn des Le i s t ungsbe t r i ebes  zu be r i ch ten .  

2.3 Prüfungen an den Armaturen 
- W _ - - -  ------------------- 

D ie  Ergebnisse de r  Prüfungen de r  Armaturen s i n d  i n  g l e i c h e r  Weise w ie  b e i  
den Rohr le i tungen  zu dokumentieren. Der Umfang de r  Wiederholungsprüfungen 
s o l l  dem de r  Rohr le i tungen  entsprechen. über  d i e  Ergebnisse i s t  de r  RSK 
b i s  zum Abschluß de r  Nu l le i s tungsprü fungen  zu be r i ch ten .  

2.4 Wasserschlag - B - W - - - - - - -  ----------------- beim Bruch der  See isewasser le i tung  ---------------- 

D ie  Überprüfung des Wasserschlageffektes,  de r  durch den Bruch e i n e r  
Speisewasser1 e i  tung außerhal b des S i che rhe i  t sbehä l  t e r s  e n t s t e h t ,  h a t  
ergeben, daß b e i  ungedämpftem Schl ießen de r  Rückschlagarmaturen nach e i n e r  
Strömungsumkehr d i e  Rohr le i tungen  durch Biegemomente b i s  w e i t  über  d i e  
St reckgrenze beansprucht werden. A l s  Konsequenz d ieses Sachverha l tes  i s t  
vom H e r s t e l l e r  vorgesehen, den Schl ießvorgang de r  Rückschlagarmaturen durch 
entsprechende Ven t i  1 e i nsä t ze  zu dämpfen. D ie  Aussage des H e r s t e l l  e rs ,  daß 
m i t  d iesen Ertüchtigungsmaßnahmen d i e  maximalen p l a s t i s c h e n  Dehnungen au f  
weniger a l s  1% verminder t  werden, wurde nach e i n e r  e r s t e n  Überprüfung 
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m i t t e l s  e i n e r  l i n e a r - e l a s t i s c h e n  Rohrlei tungsberechnung durch den Gutachter  
b e s t ä t i g t .  Diese Belastung w i r d  n i c h t  mehr durch das Schl ießen d e r  Rück- 
sch l  agarmatur ve ru rsach t ,  sondern durch den E n t l  as tungsstoß beim un te r -  
s t e l l t e n  spontanen Bruch de r  Speisewasser le i tung.  D ie  Biegemomente können 
durch w e i t e r e  Dämpfung de r  Rückschl agarmatur n i c h t  g e m i l d e r t  werden, 
sondern n u r  durch den Einbau von Stoßbremsen an de r  Roh r l e i t ung .  M i t  b e i -  
den Maßnahmen gemeinsam kann nach Meiriung de r  RSK, sowe i t  es notwendig i s t ,  
d i e  Belastung a u f  d i e  Krümmer ausre ichend r e d u z i e r t  werden. Zur  Gewährlei-  
s tung  des S icherhe i t sabsch lusses  müssen d i e  Durchführungen durch den 
S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  so ausge leg t  se i n ,  daß durch d i e  zu bet rachtenden 
S t ö r f ä l l  e  k e i  ne unzul  äss i  gen p l  a s t i  schen Dehnungen hervorgeru fen  werden. 

Ob Stoßbremsen notwendig s i nd ,  w i r d  d i e  RSK noch v o r  de r  nuk learen  Inbe- 
tr iebnahme entscheiden.  H i e r z u  s i n d  vom H e r s t e l l e r  r e c h t z e i t i g  fo lgende  
Un te r l  agen vo rzu l  egen: 

1. E1 a s t i  sch-p l  a s t i  sche, dynami sche Berechnungen ; 

2. Untersuchung über  d i e  Auswirkungen de r  B i1  dung p l a s t i s c h e r  Gelenke; 

3. Berechnung de r  r ad io l og i schen  Auswirkungen von Leckagen e i n e r  Rückschlag- 
armatur  m i t  undichtem V e n t i l  s i t z  ; 

4. Berechnung de r  zu erwartenden Dehnungen i n  einem m i t t e l s  gedämpfter 
Rückschlagarmaturen und Stoßbremsen e r t ü c h t i g t e n  Rohr le i tungssystem.  

D ie  RSK geht  davon aus, daß Vorbere i tungen zum Einbau von Stoßbremsen 
unve rzüg l i ch  i n  A n g r i f f  genommen werden. Un te r  d iesen Voraussetzungen h a t  
d i e  RSK gegen d i e  nuk leare  Inbetr iebnahme des Kernkraf twerkes P h i l i p p s b u r g  1 
ohne Venti ldämpfungen ke ine  Bedenken, da d i e  Versagenswahrscheinlichkeit 
ausre ichend k l  e i n  und das Spal t p r o d u k t i n v e n t a r  i m  Kern vo r  Beginn de r  
Le is tungsprüfungen noch sehr g e r i n g  i s t .  D ie  vorgesehenen Er tüch t igungs-  
maßnahmen s i n d  so schne l l  w ie  mögl ich,  spätestens jedoch v o r  Aufnahme de r  
Le is tungsprüfungen,  durchzuführen. 

2.5 Hoch- und Niederdruckvorwärmer sowie Zwischenüberh i tzer -Kondensatkühler  ....................................................................... 

D ie  RSK geht  aufgrund de r  Darlegungen de r  Gutachter  und des Systemherste l -  
l e r s  davon aus, daß d i e  Prüfungen b e i  de r  H e r s t e l l u n g  d e r  Hoch- und Nie-  
derdruckvorwärmer und de r  Zwischenüberhitzer-Kondensatkühler sachgerecht  
und m i t  ausre ichender  E m p f i n d l i c h k e i t  du r chge füh r t  wurden. S i e  h ä l t  es 
f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  daß v o r  de r  nuk learen Inbetr iebnahme d i e  fo lgenden 
Voraussetzungen e r f ü l l  t werden: 

1. D ie  Ergebnisse de r  Spannungsanalyse de r  Vorwärmer und de r  Zwischenüber- 
h i t ze r -Kondensa tküh le r  s i n d  vom Gutachter  zu p rü fen .  Bei  de r  Spannungs- 
analyse s i n d  d i e  äußeren K r ä f t e  und Momente m i t zube rücks i ch t i gen .  

2. Bei  a l l e n  Behä l te rn  s i n d  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Prüfungen de r  Kehlnähte und 
H i l f s s c h w e i ß s t e l l e n  i n  einem m i t  den Gutachtern abzustimmenden Umfang 
vorzunehmen. 

We i t e rh i n  wünscht d i e  RSK zu i h r e r  I n f o r m a t i o n  d i e  Vor lage f o l gende r  
U n t e r l  agen v o r  de r  nuk l  earen Inbetr iebnahme: 

a)  D ie  Pläne f ü r  d i e  wiederkehrenden Prüfungen; 
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b )  d i e  vom Gutachter geprü f ten  Ergebnisse de r  Spannungsanalyse der  
Vorwärmer und der  Zwi schenüberhi tzer-Kondensatkühl  er ,  

3. Kernnotkühl  ung ------------- 
Die RSK h a t  d i e  Ergebnisse der  Kernnotkühl  untersuchungen eingehend beraten.  
S ie  i s t  de r  Ans icht ,  daß d i e  Wirksamkeit  de r  Kernnotkühleinrichtungen z u r  
Beherrschung von K ü h l m i t t e l  ver1 u s t s t ö r f ä l l  en gewähr1 e i s t e t  i s t ,  und daß 
insbesondere d i e  Brennstabtemperaturen u n t e r  den von de r  RSK ge fo rde r ten  
Grenzwerten b l e i ben .  E in  d i e  Kühlung behinderndes Brennstabversagen i s t  
n i c h t  zu erwar ten.  Auch d i e  a u f  d i e  Einbauten des Reaktordruckbehäl ters  
wirkenden Belastungen werden n i c h t  zu deren Beschädigung führen,  so da8 
d i e  Schnel labschal tung und d i e  Notkühlung s i c h e r  gewäh r l e i s t e t  s ind .  D ie  
Zuver l  äss igke i  t de r  Notkühl  systeme häl  t d i e  RSK f ü r  ausreichend. 

4. Druckabbausvstem (DAS) 

D ie  RSK h a t  d i e  m i t  dem Druckabbausystem zusammenhängenden Fragen bezüg- 
l i c h  de r  dynamischen Belastungen be i  der  Kondensation von lu f tarmem 
Wasserdampf a u s f ü h r l i c h  beraten.  Dabei lagen d i e  e insch läg igen  Unter lagen 
über d i e  vom H e r s t e l l e r  zu diesem Problem durchgeführ ten umfangreichen 
Versuche sowie d i e  g u t a c h t e r l i c h e n  Stellungnahmen h i e r z u  vor .  Da f ü r  d i e  
durchgeführ ten Mehrrohrversuche n i c h t  d i e  an lagenspezi f ischen Anordnungen 
nachgeb i lde t  werden konnten, i s t  das Verha l ten  des Mehrrohrverbandes 
anhand von s p e z i e l l  zu diesem Zweck en tw icke l  t e n  Model 1  v o r s t e l l  ungen 

a 

und Berechnungsmethoden ( insbesondere E i n z e l z e l l e n t h e o r i e ,  P o t e n t i a l t h e o r i e )  
m i t  H i l f e  von Ergebnissen r e p r ä s e n t a t i v e r  E inze lze l lenversuche  bestimmt 
worden. 

D ie  RSK ge lang te  zu der  Ans icht ,  daß d i e  E r m i t t l u n g  und s t a t i s t i s c h e  
Absicherung de r  maximal zu erwartenden Belastung des Druckabbausystems be i  
der  Kondensation von lu f tarmem Wasserdampf m i t  einem Mehrrohrverband i n  
h in re ichend konse rva t i ve r  Weise e r f o l g t e .  Aufgrund der  Aussage des Gut- 
ach te rs  geh t  d i e  RSK davon aus, daß w e i t e r e  Sicherhei tsrnargen zwischen 
den e r m i t t e l t e n  und abtragbaren Belastungen vorhanden s ind,  so daß gegen 
d i e  nuk leare  Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des Kernkraf twerkes P h i l i p p s -  
burg  1 m i t  dem DAS ke ine  Bedenken bestehen. 

D ie  RSK h ä l t  es jedoch f ü r  notwendig, daß de r  H e r s t e l l e r  se ine  Untersuchun- 
gen i m  H i n b l i c k  a u f  e i n e  w e i t e r e  Q u a n t i f i z i e r u n g  von S icherhe i tszusch lägen  
und den Abbau von einschränkenden Bedingungen w e i t e r f ü h r t .  D ie  RSK erwar- 
t e t  daher, daß i n  einem Zei t raum von etwa einem Jahr  noch fo lgende Ver- 
suchsvorhaben durchge führ t  werden: 

a) Untersuchungen über d i e  Aussagekraf t  von an lageähnl ichen Mehrrohrver-  
suchen ; 

5 )  expe r imen te l l e  Absicherung des i n  de r  Anlage gegenüber dem Versuchs- 
s tand  ermi t t e l  t e n  Reduk t ions fak to rs  der  Druckbel astung ; 

C )  Untersuchungen bezüg l i ch  des E in f l usses  der  Parameter Gegendruck, 
S t e i f i g k e i t  d e r  Behälterwände und Temperatur i n  de r  Wasservorlage a u f  
d i e  Größe von Druckimpulsen; 

d )  Untersuchungen darüber, w ie  durch e i n e  geeignete Verdüsung de r  Rohre 
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d i e  Druckbelastungen aus de r  Kondensation von Wasserdampf w e i t e r  redu- 
z i e r t  werden können. 

5. Beher rschbarke i t  de r  Wassers to f fb i l dung  nach Kühlmittelverluststörfällen 
und . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nach d iesen zu erwartende Strahlenbelastung------------------------- 

Nach einem K ü h l m i t t e l  ver1 u s t s t ö r f a l  1  w i r d  d i e  Wasserstoffkonzentration i m  
S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  d i s k o n t i n u i e r l i c h  durch Probenentnahmen an s ieben ver -  
schiedenen Meßstel 1  en überwacht. Der Gutachter  h a t  b e s t ä t i g t ,  daß d i e  h i e r -  
f ü r  vorgesehenen E in r i ch tungen  e i ne  h i n re i chend  s i c h e r e  und zuve r l äss i ge  
Messung de r  Wasserstoffkonzentration gewähr le is ten .  

Um e i n  übe rsch re i t en  d e r  Zündgrenze zu ve rh i nde rn  i s t  vorgesehen, d i e  
aus dem S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  i n  den Ringspal  t aus t re tende  Ceckage lu f t  zu- 
sammen m i t  de r  i n  den R i n g s p a l t  e i n t r e tenden  L u f t  de r  Außenatmosphäre i n  
den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  zurückzupumpen, wodurch es d o r t  zu einem erneuten 
Druckans t ieg  kommt. Außerdem kann b e i  Bedar f  d i e  e i ngespe i s t e  Luftmenge 
durch F r e m d l u f t z u f ü h r u n g , ~ h ö h t  werden. Durch d i ese  Maßnahmen kann de r  
Z e i t p u n k t  des etwaigen E?reichens d e r  Zündgrenze - auch u n t e r  konse rva t i  - 
ven Annahmen und b e i  Berücks ich t igung  l o k a l e r  Konzentrationsüberhöhungen - 
a u f  etwa d r e i  Wochen hinausgeschoben werden. D ie  RSK h ä l t  d ieses  Ver fahren 
f ü r  angemessen, wenn dabei de r  ha lbe  Auslegungsdruck des S i che rhe i t sbehä l -  
t e r s  n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  w i r d .  S i e  s e t z t  w e i t e r h i n  voraus, daß i m  Normal - 
b e t r i e b  d i e  Wasserstoffkonzentration i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  a u f  0,5 Vo1.-% 
begrenz t  w i r d .  

Nach E r re i chen  des ha lben Auslegungsdruckes s o l l  de r  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
über  e i n  redundant ausgelegtes F i  1  te rsys tem e n t l  ü f t e t  und d i e  Ab1 u f t  
d o s i e r t  .über den Kamin abgegeben werden. D i e  RSK geh t  davon aus, daß d i e  
Auslegung des F i l t e r s y s t e m s  den Normen s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e r  E i n r i c h t u n -  
gen e n t s p r i c h t  und den nach einem S t ö r f a l l  zu erwartenden Bedingungen 
genügt. Ferner  h ä l t  s i e  e i n  Erneuern des So rp t i onsma te r i a l s  de r  F i l t e r  v o r  
Beginn des Be lü f t ens  f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  um den s p e z i f i z i e r t e n  Abscheidegrad 
s i c h e r z u s t e l l e n .  Dabei i s t  da rau f  zu achten, daß d i e  S t rah lenbe las tung  f ü r  
das Be t r iebspersona l  beim Erneuern un te rha l  b  de r  gü l  t i g e n  R i ch twe r te  b l e i b t .  

D ie  D i ch thau t  des S i che rhe i  t sbehä l  t e r s  s t ü t z t  s i c h  über  Federe1 emente a u f  
das Druckabbausystem ab. Dadurch t r e t e n  nach einem K ü h l m i t t e l v e r l u s t s t ö r -  
f a l l  höhere Belastungen d e r  Schweißnähte de r  D i ch thau t  auf .  Aus diesem 
Grund haben d i e  Gutachter  d i e  r a d i o l o g i s c h e n  Auswirkungen auch f ü r  den 
F a l l  un te rsuch t ,  daß d i e  I n t e g r i t ä t  de r  D i c h t h a u t  n i c h t  mehr g e w ä h r l e i s t e t  
i s t .  S e l b s t  u n t e r  d i e s e r  Voraussetzung b l e i b t  d i e  S t rah lenbe las tung  d e r  
Umgebung nach einem S t ö r f a l l  - auch b e i  den i n  den L e i t l i n i e n  en tha l t enen  
ungünst igen Annahmen - u n t e r h a l b  de r  d e r z e i t i g e n  D o s i s r i c h t w e r t e  f ü r  s t ö r -  
f a l l b e d i , n g t e  S t rah lenexpos i t i on .  Un te r  r e a l i s t i s c h e n  Annahmen und b e i  
Berücks ich t igung  de r  Tatsache, daß nach einem S t ö r f a l l  d i e  Wassers to f fkon-  
z e n t r a t i o n  und d i e  A k t i v i t ä t  i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  durch Messungen über-  
wacht werden, i s t  e i n  wesent l  i c h  güns ti g e r e r  S t ö r f a l l  ab1 au f  zu erwar ten.  
Aus d iesen Gründen h ä l t  d i e  RSK d i e  vorgesehenen Maßnahmen f ü r  a u s r e i -  
chend. 

Um jedoch auch b e i  ungünst igen S t ö r f a l l a b l ä u f e n  den Z e i t p u n k t  de r  E n t l ü f -  
tung  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  m ö g l i c h s t  w e i t  h inausschieben zu können, 
s o l l t e  a l s  we i t e re ,  redundante Maßnahme z u r  Reduzierung d e r  Wassers to f f -  
konzen t ra t i on  und dami t  zu e i n e r  we i t e ren  Verminderung de r  S t ö r f a l l  auswi r- 
kungen e i n  Rekombinator ve r fügbar  se in .  Nach A n s i c h t  d e r  RSK s o l l t e  d i e  

118. S i t zung  



Erprobung b i s  zum Ende des Jahres 1977 abgeschlossen se in .  

6. Abgabe ....................... r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  

D ie  RSK h a t  d i e  vom Gutachter  durchge führ ten  Berechnungen z u r  St rah lenbe-  
l a s t u n g  de r  Umgebung des Kernkraf twerkes P h i l i p p s b u r g  1 eingehend bera ten  
und i s t  de r  Ans i ch t ,  daß d i e  i n  de r  neuen Strahlenschutzverordnung genann- 
t e n  Dosisgrenzwerte e i ngeha l t en  werden können. S i e  nimmt dazu i m  e inze lnen  
w i e  f o l g t  S t e l l u n g :  

Dem beant ragten Abgabewert f ü r  Edelgase s t immt d i e  RSK v o r l ä u f i g  zu. S i e  
h ä l t  jedoch e i n  Meßprogramm f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  i n  dem de r  A n t e i l  k u r z l e -  
b i g e r  Gasnuklide, de r  über  d i e  Stopfbuchsabsaugeanlage abgegeben w i r d ,  
genau e r m i t t e l t  w i r d .  S i e  b e h ä l t  s i c h  vor ,  nach Abschluß des Meßprogramms 
e i n e  Reduzierung des Abgabewertes k u r z l e b i g e r  Gasnukl ide zu empfehlen 
sowie entsprechende Ertüchtigungsmaßnahmen zu f o rde rn .  We i t e rh i n  h ä l t  d i e  
RSK d i e  Angabe de r  e rwa r te ten  Abgabewerte n i c h t  nu r  f ü r  l ang leb ige ,  sondern 
auch f ü r  k u r z l e b i g e  Aeroso le  f ü r  e r f o r d e r l i c h .  Bezüg l i ch  de r  Abgabe von 
Radio jod i s t  d i e  RSK de r  Auffassung, daß d i e  Jahresabgabe von 5-131 0,5 C i  
n i c h t  übe rsch re i t en  so1 1  . 
I m  üb r i gen  b e t r a c h t e t  s i e  f ü r  d i e  A b l e i t u n g  r a d i o a k t i v e r  Abwässer fo lgende  
Abgabewerte a l s  Stand de r  Technik und emp f i eh l t ,  s i e  v o r l ä u f i g  de r  Genehmi- 
gung zugrunde zu legen: 

Abwasser ohne T r i t i u m  5  C i / a  

T r i t i u m  500 C i /a .  

7. B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schnel l  abschal tung  .......................................... 
D ie  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß aufgrund de r  b i s h e r  durchge führ ten  
Untersuchungen über d i e  Beherrschung von B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l l -  
abschal tung d i ese  S t ö r f ä l l e  m i t  Maßnahmen, w ie  s i e  i m  Rahmen des S icher -  
he i t skonzep tes  f ü r  das Kernk ra f twerk  P h i l i p p s b u r g  1 mög l i ch  s i nd ,  
behe r r sch t  werden können. Nach Abschluß de r  Untersuchungen w i r d  d i e  RSK 
e n d g ü l t i g  S t e l l u n g  nehmen. 

8. D i ch the i t se rü fungen  de r  Kondensationskammer ---------- ----- .......................... 
I n  E r f ü l l u n g  e i n e r  Au f lage  i m  Be t r iebsgu tach ten  werden vom H e r s t e l l e r  
S te l l ungs fe rngebe r  z u r  Überwachung de r  P o s i t i o n  de r  Rückschlagklappen 
i n s t a l l i e r t .  Z u s ä t z l i c h  s i n d  nach jedem Df fnen  de r  Kondensationskammer 
und nach jedem Brennelementwechsel Druckd i f fe renzprü fungen  vorgesehen. 

D i e  RSK h ä l t  d i e  Maßnahmen z u r  Überwachung de r  D i c h t h e i t  zwischen Druck- 
kammer und Kondensationskammer f ü r  ausreichend. 

9. Reak to rbe t r i eb  -------------- 
D ie  RSK h a t  i n  bezug a u f  d i e  nuk leare  Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des 
Kernkraf twerkes P h i l i p p s b u r g  1 das Inbetriebnahmeprogramm, d i e  Be t r i ebs -  
o r g a n i s a t i o n  und d i e  Betr iebsordnungen, d i e  Fachkunde des Personals, das 
Brand- und Anlagenschutzkonzept und d i e  Vorkehrungen f ü r  Wartungs- und 
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Repara tu ra rbe i ten  i m  H i n b l i c k  auf den S t rah lenschu tz  d i s k u t i e r t .  D i e  Bera- 
tungen ergaben ke inen Anlaß zu Bedenken. 

We i t e rh i n  h a t  d i e  RSK ü b e r p r ü f t ,  ob Brennelemente i m  Lagerbecken oder das 
Lagerbecken s e l b s t  durch he rab fa l l ende  Lasten, w i e  Brennelement-Transport-  
behä l t e r ,  Reaktordruckbehäl terdeckel  oder Containmentabschluß beschädig t  
werden können. Dies w i r d ,  außer durch a d m i n i s t r a t i v e  Maßnahmen, zuver-  
1  ä s s i g  v e r h i n d e r t  durch e i ne  Fahrbere i  c h v e r r i  egk l  ung des Krans, d i e  nu r  
durch e inen  a u f  de r  Warte h i  n t e r l  egten Schl üsse l  aufgehoben werden kann. 

10. Schlußbemerkung -------------- 

Wei tere g e r i n g f ü g i g e  Abweichungen von dem RSK-Le i t l i n ien -En twur f  (Stand: 
März 1975) s i n d  aufgrund de r  Überprüfung durch den Gutachter  und nach 
Meinung d e r  RSK t o l  e r i e r b a r .  

Nach Ab lau f  de r  Inbetriebnahmephase und des kommerziel len Probebet r iebes 
wünscht d i e  RSK über  d i e  b e i  de r  I nbe t r i ebse t zung  gemachten Erfahrungen 
u n t e r r i c h t e t  zu werden. 

Un te r  den genannten Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen d i e  
Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des Kernkraf twerkes Phi  1  ippsburg  1. Diese 
B e r i c h t e  s o l l e n  b i s  z u r  endgü l t i gen  S t i l l e g u n g  des Kernkraf twerkes f ü r  
Zei t räume von einem Jahr  v o r g e l e g t  werden. 

Un te r  den genannten Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen d i e  
Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des Kernkraf twerkes P h i l i p p s b u r g  1 

2. Kernk ra f twerk  I s a r  (KKI)  
Nukl eare Inbetr iebnahme und B e t r i e b  

D ie  Bayernwerk AG und d i e  Isar-Amperwerke AG haben i m  Jahre 1971 gemäß 
5 7 des Atomgesetzes beim Bayer ischen S taa t sm in i s t e r i um  f ü r  Landesent- 
w i ck l ung  und Umweltfragen e inen  Ant rag a u f  E r r i c h t u n g  und zum B e t r i e b  
e ines  Kernkraf twerkes am l i n k e n  I s a r u f e r  i n  de r  Gemarkung Ohu i m  n i ede r -  
bayer ischen Landkre is  Landshut g e s t e l l t .  Planung und E r r i c h t u n g  des Kern- 
k r a f t w e r k s  m i t  einem l e i ch twasse rgeküh l t en  und le i ch twassermoder ie r ten  
Siedewasserreaktor  wurden von de r  K ra f twe rk  Union AG durchge führ t .  D i e  
Anlage h a t  ei-ne thermische Le i s t ung  von 2575 MW und e i n e  e l e k t r i s c h e  
N e t t o l e i s t u n g  von Ca: 870 MW. 

I n  e i n e r  Reihe von Si tzungen h a t  d i e  RSK s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e  Fragen 
bera ten  und mehrere Stel lungnahmen abgegeben und Empfehlungen ausgespro- 
chen+). S p e z i e l l e  Fragen i m  Zusammenhang m i t  de r  Inbetr iebnahme und dem 
B e t r i e b  des Kernk ra f twerks  wurden i n  den zuständigen RSK-Unterausschüssen 
beraten.  Dabei wurde ü b e r p r ü f t ,  ob d i e  nach dem Stand von Wissenschaft  

+) v g l .  Empfehlungen de r  Reaktor-Sicherheitskommission 
1971-1974, IRS-A-9 (Dez.1975) 
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und Technik e r f o r d e r l i c h e  Vorsorge gegen Schäden durch d i e  E r r i c h t u n g  und 
den B e t r i e b  de r  Anlage g e t r o f f e n  i s t .  I m  e inze lnen  i s t  fo lgendes dazu f e s t -  
zuhal  t e n  : 

1. Z i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  ___-______________ _______-___-  Einwirkungen _ _  
D ie  h i e r f ü r  a u f g e s t e l l t e n  L e i t l i n i e n  werden weitgehend e r f ü l l t ,  da d i e  von 
de r  RSK a u f  d e r  72.Si tzung ausgesprochene Empfehlung v e r w i r k l i c h t  wurde. 
Darüber h inaus wurden auch d i e  oberha lb  de r  Bedienungsbühne l i egenden  T e i -  
l e  des Reaktorgebäudes so e r t ü c h t i g t ,  daß s i e  e i n e  s t a t i s c h e  E r s a t z l a s t  
von 1700 Mp aufnehmen können. Durch den Einbau e i n e r  i n  g l e i c h e r  Weise 
ausgelegten T e i l s t e u e r s t e l l e  w i r d  z u s ä t z l i c h  e i n e  verbesser te  S t ö r f a l l b e -  
herrschung durch das P r i n z i p  de r  räum1 ichen  Redundanz e r z i e l t .  

D i e  Wah rsche in l i chke i t  f ü r  den F lugzeugabsturz  a u f  e i n  e inze lnes  K ra f twe rk  
i s t  so ge r i ng ,  daß d i e  vorgesehenen Schutzmaßnahmen f ü r  ausreichend gehal -  
t e n  werden. Dabei geh t  d i e  RSK davon aus, daß i m  Bere ich  des Kernk ra f twerks  
I s a r  ke ine  gegenüber anderen Standor ten i n  d e r  Bundesrepubl i k Deutsch1 and 
wesen t l i ch  e rhöh te  F l ugve rkeh rsd i ch te  h e r r s c h t .  

D ie  RSK h a t  s i c h  vom Sys temhe rs te l l e r  und vom Gutachter  über  d i e  E r f ü l l u n g  
des d i e  Druckführende Umschließung be t re f f enden  T e i l s  i h r e r  L e i t l i n i e n  
und d i e  b e i  de r  Fe r t i gung  au fge t re tenen  Mängel b e r i c h t e n  lassen.  D i e  h i e r -  
b e i  e r m i t t e l t e n  ge r i ng füg igen  Abweichungen von den L e i t l i n i e n  s i n d  t e i l s  
dadurch bed ing t ,  daß d i e  Fe r t i gung  de r  be t re f f enden  Komponenten v o r  Heraus- 
gabe de r  L e i t l i n i e n  i n  i h r e r  j e t z i g e n  Fassung b e r e i t s  beendet war, und 
t e i l s  dadurch, daß d i e  En tw ick lung  f ü r  d i e  wiederkehrenden Prüfungen noch 
n i c h t  v ö l l i g  abgeschlossen i s t .  D i e  RSK i s t  de r  Auffassung, daß d i e  wie-  
derkehrenden Prüfungen i n  absehbarer Z e i t  w e i t e r h i n  vervol lkommnet werden 
können, und e r w a r t e t  daher h i e r f ü r  e i n e  w e i t e r e  S te igerung  des E r f ü l l u n g s -  
grades i h r e r  L e i t l i n i e n .  D ie  R S K h ä l t  d i e  verb le ibenden Abweichungen von 
den L e i t l i n i e n  f ü r  v e r t r e t b a r  und e rheb t  h i n s i c h t l i c h  de r  Druckführenden 
Umschließung ke ine  Bedenken gegen d i e  Inbetr iebnahme und den B e t r i e b .  S i e  
geht  n i e r b e i  davon aus, daß i h r e  nachfo lgend au fge füh r t en  Empfehlungen 
beach te t  werden: 

2 .1  Wiederkehrende Prüfunaen am Reak to rd ruckbehä l te r  

Folgende Punkte s i n d  zu beachten: 

a )  Für  d i e  i n  den L e i t l i n i e n  g e f o r d e r t e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  Prüfung von de r  
I n n e n s e i t e  her ,  insbesondere f ü r  e i n e  Prüfung des Bere iches de r  P l a t t i e -  
rung  des Grundwerksto f fs  d i c h t  u n t e r h a l b  de r  P l a t t i e r u n g  an den Schweiß- 
nähten, e i n s c h l i e ß l i c h  de r  Stutzenschweißnähte,  und an den Stutzen innen-  
kanten, i s t  i n n e r h a l b  e ines  Jahres e i n  Konzept vorzu legen.  Vom Inne rn  
d e r  S tu tzen  he r  i s t  e i n e  U1 t r a s c h a l  1  p rü fung  de r  Stutzennähte m i t  Normal - 
kop f  oder k le inem E inscha l lw inke l  mög l i ch ,  wodurch d i e  von außen h e r  
n i c h t  du r chge füh r t e  Tandemprüfung weitgehend e r s e t z t  werden kann. 

b )  Am unteren Boden s i n d  auch d i e  Stege i n  den Boh r l och fe l de rn  i n  das 
Prüfprogramm mi te inzubez iehen,  an denen man m i t  den d e r z e i t  verwendeten 
P rü fe i n r i ch tungen  d i e  i n n e n s e i t i g e  Ober f läche m i t  dem S c h a l l s t r a h l  n i c h t  
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e r re i chen  kann. H i e r  s i n d  zumindest d i e  darüber l iegenden e r re i chba ren  
Schichten zu p rü fen .  

C )  Für  d i e  S t e l l e n ,  b e i  denen P r ü f e r  d i e  Basismessung von Handdurchge- 
f ü h r t  haben, i s t  e i ne  mechan is ie r te  P r ü f e i n r i c h t u n g  vorzusehen. 

d )  Der RSK i s t  über d i e  s t a t i s t i s c h e  V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen Ausdehnung 
von Transferschwankungen und über d i e  A u f f i n d b a r k e i t  von n a t ü r l i c h e n  
Fehlern m i t  H i l f e  de r  angewendeten Prü f techn iken  zu be r i ch ten .  Die 
V e r t e i l u n g  de r  räuml ichen Ausdehnung s o l l t e  i n  ä h n l i c h e r  Weise darge- 
s t e l l t  werden w ie  d i e  de r  Schwankungen. Bei  de r  Untersuchung de r  E r -  
kennbarke i t  n a t ü r l i c h e r  Feh le r  können f ü r  e i ne  e r s t e  Bet rachtung Ver- 
g l e i chskö rpe r  m i t  k ü n s t l i c h e n  Feh le rn  herangezogen werden, d i e  na tü r -  
l i c h e n  nachgeb i lde t  s ind .  

e )  Der RSK i s t  e i n  B e r i c h t  über  d i e  Auswertung der  Basismessungen vorzu- 
1  egen. 

f )  D ie  RSK h ä l t  es f ü r  notwendig, daß i m  Zuge de r  Basismessungen d i e  
Prüfung an b e r e i t s  untersuchten S t e l l e n  w i e d e r h o l t  w i rd ,  um e i n e  Aus- 
sage über d i e  Reproduz ie rbarke i t  nach Neumontage de r  P r ü f e i n r i c h t u n g  
zu e rha l t en .  D ie  Durchführung d i e s e r  Messungen an e i n e r  de r  be iden 
Anlagen I s a r  oder Ph i l i ppsbu rg  1 w i r d  f ü r  ausreichend e rach te t .  D i e  
RSK i s t  über  d i e  Ergebnisse d i e s e r  Untersuchung zu u n t e r r i c h t e n .  

g) Die e r s t e  wiederkehrende Prüfung s o l l t e  u n t e r  Beachtung de r  vorgenann- 
t e n  Empfehlungen i nne rha lb  von etwa v i e r  Jahren B e t r i e b s z e i t  s t a t t f i n -  
den. D ie  we i t e ren  P r ü f f r i s t e n  s i n d  m i t  der  RSK anhand der  dann vor -  
l iegenden Prüfer fahrungen abzustimmen. 

Die Ergebnisse de r  jewei  1  s  1  e t z t e n  U1 t r a s c h a l l -  und Ober f l  ächenr ißprüfun-  
gen nach der  l e t z t e n  Wärmebehandlung s i n d  f ü r  a l l e  Nähte von Rohr le i tungen 
m i t  e i n e r  Wandstärke & 1 0  mm so zu dokumentieren, daß s i e  a l s  N u l l a t l a s  
de r  Bas isprüfung dienen. E ine r e p r ä s e n t a t i v e  Auswahl d i e s e r  Nähte i s t  f ü r  
d i e  Wiederholungsprüfung heranzuziehen. T re ten  b e i  de r  Wiederholungsprüfung 
neue F e h l e r s t e l l e n  auf ,  so i s t  de r  Prüfumfang au f  100% auszudehnen. D ie  
Auswahl de r  Nähte h a t  u n t e r  den Gesichtspunkten belassener,  r e g i s t r i e r -  
p f l i c h t i g e r  Anzeigen, r e p a r i e r t e r  Nähte und Beanspruchung zu e r f o l gen .  

Rohr le i tungen m i t  e i n e r  Wandstärke < 1 0  mm s i n d  r e p r ä s e n t a t i v  an hochbe- 
anspruchten Nähten e i n e r  Obe r f l  ächenr ißprüfung zu unterz iehen.  Al s  Ober- 
f l  ächenr ißprüfung w i r d  von de r  RSK das Magnetpul ve rver fahren  b e i  entspre-  
chender Nahtbeschle i fung empfohlen, da d i ese  Prüfmethode d i e  ve rg le i chs -  
weise höchste Z u v e r l ä s s i g k e i t  b e s i t z t .  

I m  Bere ich  der  Durchführungen durch den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  i s t  - w ie  aus 
den vorge leg ten  Unter lagen hervorgeht  - j e w e i l s  e i n e  Naht de r  Frischdampf-, 
Speisewasser-, Lagerdruckwasser- und Reaktorwasserreinigungsleitungen n i c h t  
wiederhol  ungsprüfbar .  Der H e r s t e l l  e r  w i r d  au fge fo rde r t ,  d i e  Mögl i chkei  t 
e i n e r  Wiederholungsprüfung nochmals zu überprüfen.  Das Ergebnis i s t  der  
RSK vorzulegen. Außerdem muß durch k o n s t r u k t i v e  Maßnahmen s i c h e r g e s t e l l t  
se in ,  daß d i e  Auswirkungen e ines Bruches i n  d i e s e r  Naht beher rsch t  und 
a u f  den Bere ich i nne rha lb  des S i che rhe i t sbehä l t e r s  begrenzt  werden. 
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I m  H i n b l i c k  a u f  d i e  S t rah lenbe las tung  i s t  e i n e  weitestgehende Mechanis ie- 
rung  de r  Prüfvorgänge anzustreben. E ine Ausarbei tung, i n  de r  d i e  Wieder- 
h o l u n g s p r ü f b a r k e i t  u n t e r  Einbeziehung d i e s e r  Prob lemat ik ,  insbesondere i m  
Bere ich  de r  Anschlußnähte an den Reak to rd ruckbehä l te r ,  un te r such t  w i r d ,  
i s t  de r  RSK b i s  zum Abschluß de r  Nu l l e i s t ungsp rü fung  vorzulegen. 

Aufgrund des w iede rho l t en  A u f t r e t e n s  von P i l g e r f e h l e r n  i n  g e p i l g e r t e n  
Rohren aus WB 35 h ä l t  d i e  RSK e i n e  100-%-Querfehl  er-U1 t r a s c h a l l  -Prüfung 
auch i m  Bere ich  des g l a t t e n  Rohres f ü r  Nennweiten > I 0 0  mm f ü r  e r f o r d e r l i c h .  
D ie  Prüfung so1 1  vo r  de r  nuk learen  Inbetr iebnahme e r f o l gen .  

Das System de r  Leckageüberwachung i s t  so zu verbessern,  daß Leckagen, 
insbesondere i m  Bere ich  de r  Durchführungen durch den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r ,  
s chne l l  und z u v e r l ä s s i g  e r kann t  werden können. über  d i e  entsprechenden 
Maßnahmen i s t  d e r  RSK b i s  zum Beginn des Le i s t ungsbe t r i ebes  zu b e r i c h t e n .  

2.3 Prüfungen an den Armaturen ------ ------------------- 
Die Ergebnisse d e r  Prüfungen d e r  Armaturen s i n d  i n  g l e i c h e r  Weise w i e  b e i  
den Rohr le i tungen  zu dokumentieren. Der Umfang de r  Wiederholungsprüfungen 
s o l l  dem d e r  Rohr le i tungen  entsprechen. über  d i e  Ergebnisse i s t  d e r  RSK 
b i s  zum Abschluß de r  Nu l l e i s t ungsp rü fung  zu b e r i c h t e n .  

2.4 Wasserschlaa beim Bruch de r  S ~ e i s e w a s s e r l e i t u n a  

D ie  überprüfung des Wassersch lagef fektes,  de r  durch den Bruch e i n e r  Spei-  
sewasser le i tung  außerhalb des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  e n t s t e h t ,  h a t  ergeben, 
daß b e i  ungedämpftem Schl ießen de r  Rückschlagarmaturen nach e i n e r  StrG- 
mungsumkehr d i e  Rohr le i tungen  durch Biegemomente b i s  w e i t  über  d i e  S t reck -  
grenze beansprucht werden. A l s  Konsequenz d ieses  Sachverha l tes  i s t  vom 
H e r s t e l l  e r  vorgesehen, den Schl i eßvorgang d e r  Rückschl agarmaturen durch 
entsprechende V e n t i l e i n s ä t z e  zu dämpfen. D i e  Aussage des H e r s t e l l e r s ,  daß 
m i t  d iesen Ertüchtigungsmaßnahmen d i e  maximalen p l a s t i s c h e n  Dehnungen a u f  
weniger  a l s  1% verminder t  werden, w i r d  nach e i n e r  e r s t e n  überp rü fung  
m i t t e l s  e i n e r  l i n e a r - e l a s t i s c h e n  Rohr le i tungsberechnung durch den Gut- 
ach te r  b e s t ä t i g t .  Diese Belastung w i r d  n i c h t  mehr durch das Schl ießen d e r  
Rückschlagarmatur ve ru rsach t ,  sondern durch den En t las tungss toß  beim 
u n t e r s t e l l t e n  spontanen Bruch de r  Speisewasser le i tung.  D ie  Biegemomente 
können durch w e i t e r e  Dämpfung de r  Rückschlagarmatur n i c h t  abgemi lder t  
werden, sondern n u r  durch den Einbau von Stoßbremsen an de r  Roh r l e i t ung .  
M i t  be iden Maßnahmen gemeinsam kann nach Meinung de r  RSK, sowe i t  es n o t -  
wendig i s t ,  d i e  Belastung a u f  d i e  Krümmer ausre ichend r e d u z i e r t  werden. 
Zur  Gewähr le i tung des S icherhe i t sabsch lusses  müssen d i e  Durchführungen 
durch den S i che rhe i t sbehä l  t e r  so ausge leg t  se i n ,  daß durch d i e  zu be t rach-  
tenden S t ö r f ä l l  e  ke ine  unzul  ä s s i  gen p l  a s t i  schen Dehnungen hervorgeru fen  
werden. 

Ob Stoßbremsen und a x i a l  w i rkende Ausschlagsicherungen i m  Bere ich  d e r  
Durchführungen durch den S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  notwendig s i nd ,  w i r d  d i e  RSK 
noch v o r  de r  nuk learen Inbetr iebnahme entscheiden.  H ie rzu  s i n d  vom Her- 
s t e l l  e r  r e c h t z e i t i g  fo lgende  Unter1 agen vo rzu l  egen: 

1. E l a s t i s c h - p l a s t i s c h e ,  dynamische Berechnungen; 

2. Untersuchung über  d i e  Auswirkungen de r  B i  1  dung p l  a s t i s c h e r  Gel enke; 
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3. Berechnung de r  r ad io l og i schen  Auswirkungen von Leckagen e i n e r  Rückschlag- 
armatur  m i t  undichtem Vent i  1  s i t z ;  

4. Berechnung d e r  zu erwartenden Dehnungen i n  einem m i t t e l s  gedämpfter 
Rückschlagarmaturen und Stoßbremsen e r t ü c h t i g t e n  Rohr le i tungssystem.  

D ie  RSK geht  davon aus, daß Vorbere i tungen zum Einbau von Stoßbremsen un- 
v e r z ü g l i c h  i n  A n g r i f f  genommen werden. Un te r  d iesen  Voraussetzungen h a t  
d i e  RSK gegen d i e  nuk lea re  Inbetr iebnahme des Kernkraf twerkes I s a r  ohne 
Venti ldämpfungen ke ine  Bedenken, da d i e  Versagenswahrscheinlichkeit aus- 
re ichend  k l e i n  und das Spa l t p roduk t i nven ta r  i m  Kern vo r  Beginn de r  
Le is tungsprüfungen noch sehr  g e r i n g  i s t .  D ie  vorgesehenen Er tüch t igungs-  
maßnahmen s i n d  so schne l l  w i e  mögl ich,  spätestens jedoch v o r  Aufnahme de r  
Le is tungsprüfungen,  durchzuführen. 

2.5 Speisewasserbehäl ter ,  Hoch- und Niederdruckvorwärmer sowie 
ZwlichenYberhltzer:Ko!de!satk_ih1er ........................ 

D ie  RSK geh t  aufgrund de r  Darlegungen de r  Gutachter  und des Systemherste l -  
l e r s  davon aus, daß d i e  Prüfungen b e i  de r  H e r s t e l l u n g  de r  Hoch- und 
Niederdruckvorwärmer und d e r  Zwischenüberhitzer-Kondensatkühler sowie d i e  
Prüfungen des Speisewasserbehäl ters nach d e r  E r t üch t i gung  sachgerecht und 
m i t  ausre ichender  E m p f i n d l i c h k e i t  du r chge füh r t  wurden. S i e  h ä l t  es f ü r  
e r f o r d e r l  i c h ,  daß v o r  de r  nuk learen  Inbetr iebnahme d i e  fo lgenden Voraus- 
setzungen e r f ü l l  t werden : 

1. D ie  i n  Abstimmung m i t  dem Gutachter  vorgesehenen Prüfungen, d i e  Besei-  
t i g u n g  d e r  f e s t g e s t e l l t e n  Mängel und d i e  vom Gutachter  vorgesehenen 
Maßnahmen beim Speisewasserbehäl ter  müssen abgeschlossen se in .  

2. D i e  Ergebnisse de r  Spannungsanalyse des Speisewasserbehäl ters ,  d e r  
Vorwärmer und de r  Zwischenüberhitzer-Kondensatkühler s i n d  vom Gutachter  
zu prüfen.  Bei de r  Spannungsanalyse s i n d  d i e  äußeren K r ä f t e  und Momente 
m i  t z u b e r ü c k s i c h t i  gen. 

3. Be i  a l l e n  Behä l te rn  s i n d  z e r s t ö r u n g s f r e i e  Prüfungen de r  Kehlnähte und 
H i l f s s c h w e i ß s t e l l e n  i n  einem m i t  den Gutachtern abzustimmenden Umfang 
vorzunehmen. 

We i t e rh i n  wünscht d i e  RSK zu i h r e r  I n f o r m a t i o n  d i e  Vor1 age f o l gende r  
Unter1 agen vo r  de r  nuk l  earen Inbetr iebnahme: 

a) Übe rs i ch t  über  d i e  durchge führ ten  Prüfungen, d i e  f e s t g e s t e l l t e n  Mängel 
und d i e  Reparatur -  und Ertüchtigungsmaßnahmen beim Speisewasserbehäl ter ;  

b )  d i e  Pläne f ü r  d i e  wiederkehrenden Prüfungen; 

C )  d i e  vom Gutachter  gep rü f t en  Ergebnisse de r  Spannungsanalyse des Speise- 
wasserbehäl ters ,  de r  Vorwärmer und de r  Zwischenüberhi tzer-Kondensat-  
küh le r .  

3. Kernnotkühl  ung ------------- 
D ie  RSK h a t  d i e  Ergebnisse de r  Kernnotkühluntersuchungen eingehend beraten.  
S i e  i s t  de r  Ans ich t ,  daß d i e  Wirksamkeit  d e r  Kernnotkühleinrichtungen z u r  
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Beherrschung von K ü h l m i t t e l  v e r l  u s t s t ö r f ä l  l e n  gewähr1 e i s t e t  i s t ,  und daß 
insbesondere d i e  Brennstabtemperaturen u n t e r  den von de r  RSK g e f o r d e r t e n  
Grenzwerten b l e i ben .  E i n  d i e  Kühlung behinderndes Brennstabversagen i s t  
n i c h t  zu erwar ten.  Auch d i e  a u f  d i e  Einbauten des Reak to rd ruckbehä l te rs  
wirkenden Belastungen werden n i c h t  zu deren Beschädigung führen,  so daß 
d i e  Schne l labscha l tung  und d i e  Notkühlung s i c h e r  g e w ä h r l e i s t e t  s i nd .  D ie  
Z u v e r l ä s s i g k e i t  de r  Notkühlsysteme h ä l t  d i e  RSK f ü r  ausreichend. 

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Druckabbausys _ _ _ _ _  tem [DAS) _ _ _  
D i e  RSK h a t  d i e  m i t  dem Druckabbausystem zusammenhängenden Fragen bezüg l i ch  
de r  dynamischen Belastungen b e i  d e r  Kondensation von lu f tarmem Wasserdampf 
a u s f ü h r l i c h  beraten.  Dabei lagen i h r  d i e  e i nsch läg igen  Unte r lagen  über  d i e  
vom H e r s t e l l e r  zu diesem Problem durchge führ ten  umfangreichen Versuche 
sowie d i e  g u t a c h t e r l i c h e n  Stel lungnahmen h i e r z u  vor .  Da f ü r  d i e  durchge- 
f ü h r t e n  Mehrrohrversuche n i c h t  d i e - a n l a g e n s p e z i f i s c h e n  Anordnungen nach- 
g e b i l d e t  werden konnten, i s t  das Verha l ten  des Mehrrohrverbandes anhand 
von s p e z i e l l  zu diesem Zweck e n t w i c k e l t e n  Mode l l vo r s te l l ungen  und Berech- 
nungsmethoden ( insbesondere E i n z e l z e l l e n t h e o r i e ,  P o t e n t i a l t h e o r i e )  m i t  
H i l f e  von Ergebnissen r e p r ä s e n t a t i v e r  E inze l ze l l enve rsuche  best immt worden. 

D ie  RSK ge lang te  zu de r  Ans ich t ,  daß d i e  E r m i t t l u n g  und s t a t i s t i s c h e  Abs i -  
cherung de r  maximal zu erwartenden Be las tung  des Druckabbausystems b e i  de r  
Kondensation von lu f tarmem Wasserdampf m i t  einem Mehrrohrverband i n  h i n -  
r e i chend  konse rva t i ve r  Weise e r f o l g t e .  Aufgrund de r  Aussagen des Gutachters  
geh t  d i e  RSK davon aus, daß w e i t e r e  S icherhe i tsmargen zwischen den e r m i t t e l -  
t e n  und abt ragbaren Belastungen vorhanden s i nd ,  so daß gegen d i e  nuk lea re  
Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des Kernk ra f twerkes  I s a r  m i t  dem DAS ke ine  
Bedenken bestehen. 

D ie  RSK h ä l t  es jedoch f ü r  notwendig, daß de r  H e r s t e l l e r  se i ne  Untersuchun- 
gen i m  H i n b l i c k  a u f  e i n e  w e i t e r e  Q u a n t i f i z i e r u n g  von S icherhe i t szusch lägen  
und den Abbau von einschränkenden Bedingungen w e i t e r f ü h r t .  D i e  RSK erwar- 
t e t  daher, daß i n  einem Ze i t raum von etwa einem Jahr  noch fo lgende  Ver- 
suchsvorhaben du rchge füh r t  werden: 

a) Untersuchungen über  d i e  Aussagekraf t  von an lagenähnl ichen Mehrrohrver-  
suchen; 

b )  expe r imen te l l e  Absicherung des i n  d e r  Anlage gegenüber dem Versuchs- 
s tand  e r m i t t e l t e n  Reduk t ions fak to rs  de r  Druckbelastung; 

C)  Untersuchungen bezüg l i ch  des E i n f l u s s e s  de r  Parameter Gegendruck, 
S t e i f i g k e i t  de r  Behälterwände und Temperatur i n  de r  Wasservorlage a u f  
d i e  Größe von Druckimpul sen ; 

d) Untersuchungen darüber,  w ie  durch e i n e  geeignete Verdüsung de r  Rohre 
d i e  Druckbelastungen aus de r  Kondensation von Wasserdampf w e i t e r  redu- 
z i  e r t  werden können. 

5. Beher rschbarke i t  de r  Wassers to f fb i l dung  nach Kühlmittelverluststörfällen 
und nach diesem zu erwartende S t rah lenbe las tung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................... 

Nach einem K ü h l m i t t e l  v e r l  u s t s t ö r f a l l  w i f d  d i e  Wasserstoffkonzentration i m  
S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  k o n t i n u i e r l i c h  durch Probenentnahmen an s ieben ver -  
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schiedenen Meßs te l len  überwacht. Der Gutachter  h a t  b e s t ä t i g t ,  daß d i e  
h i e r f ü r  vorgesehenen E in r i ch tungen  e i n e  h i n re i chend  s i c h e r e  und z u v e r l ä s s i -  
ge Messung de r  Wasserstoffkonzentration gewähr le is ten .  

Um e i n  übe rsch re i t en  d e r  Zündgrenze zu verh indern ,  i s t  vorgesehen, d i e  aus 
dem S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  i n  den R i n g s p a l t  e i n t r e t e n d e  Leckage lu f t  zusammen 
m i t  de r  i n  den R i n g s p a l t  e i n t r e tenden  L u f t  de r  Außenatmosphäre i n  den 
S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  zurückzupumpen, wodurch es d o r t  zu einem erneuten 
Druckans t ieg  kommt. Außerdem kann b e i  Bedar f  d i e  e i ngespe i s t e  Luftmenge 
durch Fremd lu f t zu führung  e rhöh t  werden. Durch d i e s e  Maßnahmen kann d e r  
Z e i t p u n k t  des etwaigen Er re ichens  de r  Zündgrenze - auch u n t e r  konse rva t i -  
ven Annahmen und b e i  Berücks ich t igung  l o k a l e r  Konzentrat ionsüberhöhungen - 
a u f  etwa d r e i  Wochen hinausgeschoben werden. D ie  RSK h ä l t  d ieses  Ver fahren 
f ü r  angemessen, wenn dabei  de r  ha lbe  Auslegungsdruck des S i che rhe i t sbe -  
h ä l t e r s  n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  w i r d .  S i e  s e t z t  w e i t e r h i n  voraus, daß i m  Nor- 
m a l b e t r i e b  d i e  Wasserstoffkonzentration i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  a u f  
0,5 Vol .-% begrenz t  w i r d .  

Nach E r re i chen  des ha lben Auslegungsdruckes s o l l  de r  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
über  e i n  redundant ausgelegtes F i l t e r s y s t e m  e n t l ü f t e t  und d i e  A b l u f t  
d o s i e r t  über  den Kamin abgegeben werden. D ie  RSK geh t  davon aus, daß d i e  
Auslegung des F i l t e r s y s t e m s  den Normen s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e r  E i n r i c h t u n -  
gen e n t s p r i c h t  und den nach einem S t ö r f a l l  zu erwartenden Bedingungen 
genügt. Ferner  h ä l t  s i e  e i n  Erneuern des So rp t i onsma te r i a l s  de r  F i l t e r  
vo r  Beginn des Be lü f t ens  f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  um den s p e z i f i z i e r t e n  Abschei-  
degrsd s i c h e r z u s t e l l e n .  Dabei i s t  da rau f  zu achten, daß d i e  St rah lenbe-  
l a s t u n g  f ü r  das Be t r iebspersona l  beim Erneuern u n t e r h a l b  de r  g ü l t i g e n  
R i ch twe r te  b l e i b t .  

D ie  D i ch thaü t  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  i s t  f r e i t r a g e n d  und so m i t  dem 
S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  verbunden, daß d i e  f r e i e  Ausdehnung des Druckabbau- 
systems n i c h t  b e h i n d e r t  w i r d .  Aus diesem Grund w i r d  von den Gutachtern e i n  
Versagen de r  D i ch thau t  ausgeschlossen. Un te r  d i e s e r  Voraussetzung b l e i b t  
d i e  S t rah lenbe las tung  de r  Umgebung nach einem S t ö r f a l l  - auch b e i  den i n  
den RSK-Lei tl i n i e n  en tha l  tenen ungünst igen Annahmen - un te rha l  b  d e r  der -  
z e i t i g e n  D o s i s r i c h t w e r t e  f ü r  s t ö r f a l l b e d i n g t e  S t rah lenexpos i t i on .  Un te r  
r e a l i s t i s c h e n  Annahmen und b e i  Berücks ich t igung  de r  Tatsache, daß nach 
einem S t ö r f a l l  d i e  Wasserstoffkonzentration und d i e  A k t i v i t ä t  i m  S icher -  
h e i t s b e h ä l t e r  durch Messungen überwacht werden, i s t  e i n  w e s e n t l i c h  
g ü n s t i g e r e r  S t ö r f a l l a b l a u f  zu erwar ten.  Aus d iesen Gründen h ä l t  d i e  RSK 
d i e  vorgesehenen Maßnahmen f ü r  ausreichend. 

Um jedoch auch b e i  ungünst igen S t ö r f a l l a b l ä u f e n  den Z e i t p u n k t  de r  E n t l ü f -  
tung des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  m ö g l i c h s t  w e i t  h inausschieben zu können, 
s o l l t e  a l s  we i t e re ,  redundante Maßnahme z u r  Reduzierung d e r  Wassers to f f -  
konzen t ra t i on  und dami t  zu e i n e r  we i t e ren  Verminderung de r  S t ö r f a l l a u s w i r -  
kungen e in .Rekombinator  ve r fügbar  se i n .  Nach Ans i ch t  de r  RSK s o l l t e  d i e  
Erprobung b i s  zum Ende des Jahres 1977 abgeschlossen se in .  

6. Abgabe r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  ....................... 
D ie  RSK h a t  d i e  vom Gutachter  durchge führ ten  Berechnungen z u r  St rah lenbe-  
l a s t u n g  der  Umgebung des Kernkraf twerkes I s a r  eingehend bera ten  und i s t  
de r  Ans ich t ,  daß d i e  i n  de r  neuen Strah lenschutzverordnung genannten 
Dosisgref izwerte eingehal . ten werden können. S i e  nimmt dazu i m  e i nze lnen  w ie  
f o l  g t  S t e l l  ung: 
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Dem bean t rag ten  Abgabewert f ü r  Edelgase st immt d i e  RSK v o r l ä u f i g  zu. S i e  
h ä l t  jedoch e i n  Meßprogramm f ü r  e r f o r d e r l  i c h ,  i n  dem de r  A n t e i l  k u r z l e b i -  
ge r  G a ~ n u k l i d e , : ~  de r  über  d i e  Stopfbuchsabsaugeanlage abgegeben w i rd ,  
genau ermi t t e l  t w i  r d .  S i e  behäl t s i c h  vo r ,  nach Abschl uß des Meßprogramms 
e i n e  Reduzierung des Abgabewertes k u r z l e b i g e r  Gasnuk l ide zu empfehlen 
sowie entsprechende Ertüchtigungsmaßnahmen zu f o rde rn .  We i t e rh i n  h ä l t  d i e  
RSK d i e  Angabe de r  e rwar te ten  Abgabewerte n i c h t  nu r  f ü r  l ang leb ige ,  sondern 
auch f ü r  kurz1 eb ige  Aerosol e  f ü r  e r f o r d e r l  i c h .  Bezügl i c h  de r  Abgabe von 
Radio jod i s t  d i e  RSK der  Auffassung, daß d i e  Jahresabgabe von 5-131 0,5 C i  
n i c h t  übe rsch re i t en  so1 1 . 
I m  üb r i gen  b e t r a c h t e t  s i e  f ü r  d i e  A b l e i t u n g  r a d i o a k t i v e r  Abwässer fo lgende  
Abgabewerte a l  s  Stand d e r  Technik und e m p f i e h l t ,  s i e  vor1 ä u f i g  de r  Geneh- 
migung zugrunde zu legen:  

Abwasser ohne T r i  t i um 5 C i / a  

T r i t i u m  

D ie  RSK h a t  s i c h  davon überzeugt,  daß aufgrund de r  b i s h e r  durchge führ ten  
Untersuchungen über  d i e  Beherrschung von B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l l -  
abschal tung d i ese  S t ö r f ä l l e  m i t  Maßnahmen, w ie  s i e  i m  Rahmen des S icher -  
he i t skonzep tes  f ü r  das Kernk ra f twerk  I s a r  mög l i ch  s ind ,  behe r r sch t  werden 
können. Nach Abschl uß de r  Untersuchungen w i  r d  d i  e  RSK endgül t i g  S t e l l  ung 
nehmen. 

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D i ch the i t se rü fungen  _ _ _ - _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - W - w - -  de r  Kondensationskammer 

I n  E r f ü l l u n g  e i n e r  Au f lage  i m  Be t r iebsgu tach ten  werden vom H e r s t e l l e r  
S t e l l  ungsferngeber z u r  Überwachung de r  P o s i t i o n  de r  Rückschl agklappen 
i n s t a l l i e r t .  Z u s ä t z l i c h  s i n d  nach jedem U f f nen  d e r  Kondensationskammer 
und nach jedem Brennelementwechsel Druckd i f fe renzprü fungen  vorgesehen. 

D i e  RSK h ä l t  d i ese  Maßnahmen z u r  Überwachung d e r  D i c h t h e i t  zwischen 
Druckkammer und Kondensationskammer f ü r  ausreichend. 

9. Reak to rbe t r i eb  -------------- 
D ie  RSK h a t  i n  bezug a u f  d i e  nuk lea re  Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des 
Kernk ra f twerks  I s a r  das Inbetriebnahmeprogramm, d i e  B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n  
und d i e  Betr iebsordnungen, d i e  Fachkunde des Personals,  das Brand- und 
Anlagenschutzkonzept und d i e  Vorkehrungen f ü r  Wartungs- und Reparaturar -  
b e i t e n  i m  H i n b l i c k  a u f  den S t rah lenschu tz  d i s k u t i e r t .  D i e  Beratungen e r -  
gaben ke inen Anlaß zu Bedenken. 

We i t e rh i n  h a t  d i e  RSK ü b e r p r ü f t ,  ob Brennelemente i m  Lagerbecken oder  das 
Lagerbecken s e l b s t  durch he rab fa l l ende  Lasten, w ie  Brennelement-Transport-  
b e h ä l t e r ,  Reaktordruckbehäl terdeckel  oder  Containmentabscbluß beschäd ig t  
werden können. Dies w i r d ,  außer durch a d m i n i s t r a t i v e  Maßnahmen, zuve r l äs -  
s i g  v e r h i n d e r t  durch e i n e  Fahrbereichsverriegelung des Krans, d i e  nu r  
durch e inen  a u f  de r  Warte h i n t e r l e g t e n  Schlüsse l  aufgehoben werden kann. 
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10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Schl ußbemerkung 

Wei tere g e r i n g f ü g i g e  Abweichungen von dem RSK-Le i t l i n ien -En twur f  (Stand: 
März 1975) s i n d  aufgrund de r  Oberprüfung durch den Gutach te r  und nach 
Mei nung de r  RSK t o l  e r i  e rba r .  

Nach Ab lau f  de r  Inbetriebnahmephase und des kommerziel len Probebet r iebes 
wünscht d i e  RSK über  d i e  b e i  de r  I nbe t r i ebse t zung  gemachten Erfahrungen 
u n t e r r i c h t e t  zu werden. 

Zu i h r e r  I n f o rma t i on  wünscht d i e  RSK B e r i c h t e  über  den Reak to rbe t r i eb  des 
Kernk ra f twerks  I s a r .  Diese B e r i c h t e  s o l l e n  b i s  z u r  endgü l t i gen  S t i l l e g u n g  
des Kernk ra f twerks  f ü r  Zei t räume von einem Jahr  v o r g e l e g t  werden. 

Un te r  den genannten Voraussetzungen h a t  d i e  RSK ke ine  Bedenken gegen d i e  
Inbetr iebnahme und den B e t r i e b  des Kernk ra f twerks  I s a r .  

BAZ N r .  121  vom 5.7.1977 

1. Kernk ra f twerk  Phi  1  ippsburg  2  (KKP 2)  
S tando r t  und S i che rhe i t s konzep t  

D ie  Kernk ra f twerk  P h i l i p p s b u r g  GmbH änder te  i m  Jahre 1975 i h r e n  ursprüng-  
l i c h  g e s t e l l t e n  An t rag  a u f  E r r i c h t u n g  e ines  zwe i ten  Kernk ra f twerkb lockes  
m i t  S iedewasserreaktor  i n  e inen  An t rag  a u f  E r r i c h t u n g  e ines  Kernk ra f twer -  
kes m i t  Druckwasserreaktor  ab. Dieses Kernk ra f twerk  s o l l  m i t  einem KWU- 
Druckwasserreaktor a u s g e s t a t t e t  werden, de r  e i n e  thermische Le i s t ung  von 
3765 MW ha t .  D ie  e l e k t r i s c h e  N e t t o l e i s t u n g  b e t r ä g t  1281 MW. 

Aufgrund i h r e r  Beratungsergebnisse e m p f i e h l t  d i e  RSK dem Bundesmin is ter  
des Innern,  de r  E r r i c h t u n g  des Kernk ra f twerks  Phi1 ippsburg  2  (KKP 2) am 
vorgesehenen S tando r t  zuzustimmen. Zu den nachstehend au fge füh r t en  Punkten 
g i b t  s i e  fo lgende  Stel lungnahme ab: 

1. S tandor t  -------- 
Das Kernk ra f twerk  P h i l i p p s b u r g  2  s o l l  am rech ten  Rhe inu fe r  zwischen den 
F lußk i l ome te rn  389 und 390 e r r i c h t e t  werden. Der S tando r t  l i e g t  i n  de r  
Gemarkung P h i l i p p s b u r g  a u f  de r  Rheinschanz inse l ,  d i e  vom Rhein und einem 
A l t r h e i n a r m  umflossen w i rd .  

D ie  Rheinniederung w i r d  i n  der  Umgebung des Standor tes von v i e l e n  A l t -  
rheinarmen und wasserführenden Gräben durchzogen und zum T e i l  von Auwald 
bedeckt.  D ie  Grenze de r  Rheinniederung b i l d e n  a u f  be iden Se i t en  des 
F lusses 5  b i s  7  m hohe S t e i l r ä n d e r ,  deren Abstand vom F luß  3 b i s  5  km 
b e t r ä g t .  Das Hochgestade geh t  i n  d i e  an d i e s e r  S t e l l e  etwa 40 km b r e i t e  
Ober rhe in ische  T ie febene über,  d i e  i m  Westen vom 500 m b i s  700 m ü, NN 



hohen P f ä l z e r  Wald und i m  Osten vom b i s  zu 600 m ü. NN hohen Kraichgau- 
e r  Hügel 1  and begrenzt  w i rd .  

Am Standor t  i s t  d e r z e i t  e i n  Kernkra f twerk  m i t  Siedewasserreaktor (KKP 1) 
i m  Bau. M i t  de r  erste.n K r i t i k a l i t ä t  d ieses Reaktors m i t  e i n e r  thermischen 
Le i s tung  von 2575 M W  i s t  i n  der  e r s ten  H ä l f t e  des Jahres 1977 zu rech-  
nen. 

Die RSK l e g t e  i h r e n  Beratungen d i e  RSK-Le i t l i n i en  zu r  S tando r tbeu r te i -  
lung, Jun i  1975, zugrunde. S ie  s t e l l t  dazu i m  e inze lnen  folgendes f e s t :  

1.1 Ve rhä l t n i sse  am S tando r t  ........................ 

I . I . I Bevöl ---------- kerungsver te i  ---------- 1  ung 

I m  Abstand b i s  zu 2  km vom S tando r t  s i n d  Ca. 100 Bewohner von l a n d w i r t -  
s c h a f t l i c h e n  Gehöften anges iede l t .  I nne rha lb  des 10 km-Umkreises l i e g e n  
i m  Norden d i e  S t a d t  Speyer m i t  Ca. 44 700 Einwohnern und i m  Südwesten, 
i n  e i n e r  der  Hauptwindr ichtungen, Gerinersheim m i t  über 12 100 Einwohnern. 
D ie  Bevölkerungsdichte i m  Umkreis von 10 km um den S tando r t  b e t r ä g t  Ca. 
390 Einwohner/km2 und i m  Umkreis von 20 km ca. 410 Einwohner/km2. Diese 
Werte l i e g e n  d e u t l i c h  über  dem der  m i t t l e r e n  Bevölkerungsdichte der  Bun- 
desrepubl i k Deutsch1 and (ca. 240 Einwohner/km2 ). 

1.1.2 Nutzung - - W - m -  ------- der  Umgebung ---- 

D ie  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  Nutzung der  Kraftwerksumgebung und d i e  Nahrungs- 
m i t t e l p r o d u k t i o n  i m  Gebiet  um den S tandor t  s i n d  verg le ichswe ise  ger ing .  
Zu erwähnen s i n d  der  Anbau von Zuckerrüben, Tabakpflanzen und Spargel .  
Außerhalb des 10 km-Umkreises w i r d  auch Wein angebaut. D ie Entwick lung 
der  Großviehhaltung, insbesondere der  Hal tung von Milchkühen, i s t  z.Z. 
r ü c k l ä u f i g .  Im Rhein w i r d  i n  der  Nähe des Kra f twerks  z.Z. k e i n  ge- 
w e r b l i c h e r  F isch fang  be t r ieben ,  sondern nu r  S p o r t f i s c h e r e i .  

1  .I - 3  Verkehrswesen ------------- 

Bundesstraßen führen  i n  einem Abstand von mehr a l s  3  km am Standor t  vo r -  
b e i .  D ie  ge r i ngs te  Ent fernung zu e i n e r  Bundesautobahn b e t r ä g t  10 km. Mehr- 
g l e i s i g e  E isenbahnhaupt l in ien  nähern s i c h  dem Standor t  au f  5 km. Der Ab- 
s tand  zwischen der  Fah r r i nne  des Rheins und den s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  r e -  
levan ten  Gebäuden des Kernkra f twerks  w i r d  600 m b i s  650 m betragen. Der 
Gutachter  b e s t ä t i g t e  der  RSK, daß dami t  d i e  i n  der  " R i c h t l i n i e  f ü r  den 
Schutz von Kernkraf twerken gegen Druckwel 1  en aus chemischen Reaktionen 
durch Aus1 egung der  Kernkraf twerke h i n s i c h t l  i c h  i h r e r  F e s t i g k e i t  und 
i n d u z i e r t e r  Schwingungen sowie durch Sicherhei tsabstände"  des BMI vom 
August 1976 ge fo rde r ten  Sicherhei tsabstände e ingeha l ten  werden. Wei- 
t e r h i n  w i r d  das vorgeschr iebene Verhäl t n i  s  von E n t l  astungsöffnungen z u r  
Umschl ießungsf  1  äche des Innenhofes e ingeha l ten .  

Der dem Kra f twerk  nächstgelegene F l u g p l a t z  b e f f n d e t  s i c h  i n  Speyer 
(mehr a l s  5  km). H i e r b e i  hande l t  es s i c h  um e inen WerksfSugplatz der  YFW, 
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der  hauptsäch l i ch  von Hubschraubern angeflogen w i rd .  Der Standor t  l i e g t  
außerhalb der  E inf lugschneise.  Weitere k l e i n e  F lugp lä t ze  i-n der  Umgebung 
dienen Spor t -  und Sege l f l  iegern.  6 km südl i c h  des Standortes v e r l ä u f t  e i n e  
m i l i t ä r i s c h e  T ie f f l ugschne i se .  

I n  Ph i l i ppsbu rg  endet e i n e  Erdgas le i tung  (NM 100). Eine P i p e l i n e  (NM ZOO), 
d i e  zu einem amerikanischen Tanklager f ü h r t ,  Säuf t  am O r t  Ph i lTppsburg  vor-  
be i .  

1.1.4 M i l i t ä r i s c h e  E in r i ch tungen ....................... -- 

Die RSK ve rwe i s t  d i e  Beu r te i l ung  der  gegensei t igen Beeinf lussung des Kern- 
kraf twerkes und etwa vorhandener m i l i t ä r i s c h e r  Anlagen an d i e  Genehmigungs- 
behörde. 

1.1.5 I n d u s t r i e  und Gewerbe ..................... 

I n d u s t r i e ,  d i e  e i n e  Gefahr f ü r  das Kernkraf twerk d a r s t e l l e n  könnte, i s t  der- 
z e i t  i n  der  Umgebung des Standortes n i c h t  anges iede l t .  Di-e RSK i - s t  der  An- 
s i c h t ,  daß d i e  industrielle Entwick lung der  Umgebung des Standortes durch 
d i e  Ex is tenz  des Kernkraftwerkes n i c h t  wesent l i ch  b e e i n t r ä c h t i g t  werden darf .  
S o l l t e n  zu einem späteren Ze i tpunk t  i n  der  Umgebung des Kernkraftwerkes I n -  
d u s t r i e a n l  agen e r r i c h t e t  werden, so s i n d  mog'l i che  äußere Einwirkungen, di-e 
von diesen ausgehen können, durch d i e  Aus1 egung des Kernkraf twerks gegen 
chemische Explosionen, Erdbeben und Flugzeugabsturz g rundsä tz l i ch  abgedeckt. 
D ie  RSK e m p f i e h l t  jedoch, daß b e i  ggf .  s ta t t f i ndenden  Genehmigungsverfahren 
f ü r  den Bau von Indus t r iean lagen j e w e i l s  d i e  mögl ichen Wechselwirkungen m i t  
dem Kernkraf twerk i m  e inze lnen  g e p r ü f t  werden. 

1.1.6 Meteor01 oqische Ve rhä l t n i sse  --------- -C-------*nn-----F 

- D e r  RSK wurde vom Gutachter b e s t ä t i g t ,  da8 d i e  meteorologischen Berechnungen 
-fi%ch den neuesten R i c h t l  i n i e n  durchgeführ t  wurden. 

Be i  KKP 1 s i n d  Kühlturm und Ab lu f tkamin  au f  e i n e r  L i n i e  etwa i n  Hauptwind- 
r i c h t u n g  angeordnet. Außerdem s i n d  Auswirkungen des Kühlturms von KKP 2 
a u f  d i e  Ausbreitungsverhältnisse am Abluf tkamin von KKP 1 zu erwarten. Er -  
gebnisse von Versuchen, d i e  Aufschluß über d i e  Turbulenzen geben, ze ig ten  
i m  ungünst igsten F a l l  e i n e  Erhöhung der  bodennahen Ak t i v i t ä t skonzen t ra t9onen  
von 10 %. Die Erhöhung der  bodennahen Konzentrat ionen durch wash-out (Kühl -  
turmfahne) konnte b e i  diesen Versuchen n i c h t  e r m i t t e l  t werden. Die RSK h ä l t  
we i t e re  Untersuchungen oder Abschätzungen zum E i n f l u ß  des wash-out f ü r  e r -  
f o r d e r l i c h .  D ie  Erbebnisse s i n d  b e i  der  endgü l t igen  Genehmigung der  Abgaben 
zu berücks ich t igen .  

1.1.7 Hydro1 ogische Verhä l tn isse  - ----- ------------------ 
Das Kernkraf twerk i s t  gegen das 200- jähr ige  Hochwasser (ca. 100 m ü. NN) 
durch den Hochwasserdamm X X X I I I  geschützt ,  dessen Krone z.Z. au f  100,5 m . . 
U. NN l i e g t .  Da s i c h  e i n  100- jähr iges Hochwasser n i c h t  angeben l ä ß t ,  em- 
p f i e h l  t d i e  Wasser- und S c h i f f a h r t s d i r e k t i o n  Mainz e i n e  Höhe von 101,4 m 
ü. NN und e inen Zuschlag f ü r  Wel lenschlag und Windstand von 0,5 b i s  1 m anzu- 
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nehmen. Damit wäre e i n e  t h e o r e t i s c h  e r m i t t e l t e  Dammhöhe von 101,9 m ü. MN 
b i s  102,4 m ü. NN e r f o r d e r l i c h .  Der Gutachter  h ä l t  das Er re ichen  e ines  der-  
a r t i g e n  Wasserstandes f ü r  unmöglich, da vorher  w e i t e  Gebiete de r  Umgebung 
ü b e r f l u t e t  würden und de r  F luß  e i n e  B r e i t e  annehmen würde, d i e  e i n e  so lche 
Höhe des Wasserstandes aussch l ieß t .  Den Gutachtern werden v o r  Baubeginn Vor- 
schläge u n t e r b r e i t e t ,  aus denen hervorgeht ,  w ie  Tore und Uffnungen an Ge- 
bäuden durch Dammbalken gegen den E i n t r i t t  von Wasser geschü tz t  werden kön- 
nen. Un te r  den gegebenen Umständen h ä l t  d i e  RSK e i n  Aufschütten des Hoch- 
wasserdamms n i c h t  f ü r  e r f o r d e r l i c h .  

Das nächste Trinkwasserreservatsgebiet des Rhein-Neckar-Raumes, aus dem 
auch d i e  Großstädte v e r s o r g t  werden, l i e g t  etwa 7 b i s  11 km n ö r d l i c h  des 
Standortes.  I n  g e r i n g e r e r  Ent fernung be f inden  s i c h  nu r  k l e i n e r e  Tr inkwasser- 
gewinnungsanlagen. 

1.1.8 Seismologische und geolog ische Ve rhä l t n i sse  -------- ---------- ---- ------------------ 

A l l e  im Zusammenhang m i t  den seismischen Verhä l tn issen  des Oberrheingrabens 
stehenden Fragen h a t  d i e  RSK ausg ieb ig  m i t  dem zuständigen Gutachter  de r  Ge- 
nehmigungsbehörde e r ö r t e r t .  S i e  s c h l i e ß t  s i c h  der  Ans i ch t  des Gutachters  an, 
wonach de r  ase i  smi schen Aus1 egung des Kernkra f twerks  d i e  maximal e  h o r i  zon- 
t a l e  Bodenbeschleunigung von 210 cm/s2 f ü r  das Sicherhei tserdbeben zugrunde 
zu legen i s t .  D ie  RSK empf ieh l t ,  den Wert f ü r  d i e  maximale h o r i z o n t a l e  Bo- 
denbeschleunigung f ü r  das Auslegungserdbeben a u f  130 cm/s2 fes tzuse tzen ,  
Der Gutachter  h a t t e  h i e r f ü r  170 cm/s2 empfohlen, was i m  wesent l  i chen  seinen 
Grund i n  der  konsequenten Anwendung der  KTA-Regel 2201.1 ha t .  Aufgrund i n -  
gen ie ru r t echn i sche r  und s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e r  Oberlegungen h ä l t  es d i e  RSK 
jedoch f ü r  empfehlenswert, i n  diesem Punkt von d e r  KTA-Regel abzuweichen. 
Der Gutachter  h a t  b e s t ä t i g t ,  daß aus s e i n e r  S i c h t  auch dem Wert 130 cm/s2 
g r u n d s ä t z l i c h  zugestimmt werden kann. I m  üb r i gen  s i n d  d i e  i n  der  KTA-Regel 
en tha l tenen  Vo rsch r i f t en  anzuwenden, 

I m  H i n b l i c k  a u f  e r f o r d e r l i c h e  Maßnahmen zu r  Vermeidung mög l i cher  Bodenver- 
f l ü s s i g u n g  i m  Gründungsbereich aufgrund se ismisch angeregter  Erschü t te run-  
gen i s t  d i e  Angabe der  Bodenbeschleunigung und der  Dauer der  Starkbewe- 
gungsphase e r f o r d e r l i c h .  Der Gutachter  h i e l t  es f ü r  angemessen, d i e  Dauer 
de r  Starkbewegungsphase m i t  6 s  anzusetzen. Aufgrund s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e r  
Uberlegungen empf ieh l t  d e r  RSK jedoch ,h ie rvon  abweichend e i n e  Dauer von 9 s  
vorzugeben, zumal d e r  f ü r  d i e  B e u r t e i l u n g  de r  Bodenverhäj tn isse zuständige 
Gutachter  b e s t ä t i g t  hat ,  daß auah f ü r  d iese  längere  Bebendauer d i e  e r f o r -  
d e r l i c h e n  Bodenverdichtungen i m  Gründungsbereich mög l i ch  s ind.  

1  .2 S t r a h l  enexposi t i  on de r  Bevöl kerung ---------- ...................... 

1.2. I Antragswer te  W - m - -  - - - - V -  

Dem beantragten Abgabewert f ü r  Edelgase aus dem Kernkra f twerk  P h i l i p p s b u r g  1 
(KKP 1 ) s t immt d i e  RSK vor1 ä u f i g  zu. S ie  h ä l t  jedoch e i n  Meßprogramrn f ü r  e r -  
f o r d e r l i c h ,  i n  dem de r  A n t e i l  k u r z l e b i g e r  Gasnuklide,der über d i e  S top f -  
buchabsaugeanlage abgegeben w i rd ,  genau e r m i t t e l t  w i r d .  S ie  b e h ä l t  s i c h  vor ,  
nach Abschluß des Meßprogramms e i n e  Reduzierung des fibgabewertes k u r z l e -  
b i g e r  Gasnukl ide zu empfehlen sowie entsprechende Ertüchtigungsrnaßnahmen 
zu fo rdern .  We i t e rh i n  h ä l t  d i e  RSK d i e  Angabe de r  e rwar te ten  Abgabewerte 
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n i c h t  nu r  f ü r  lang leb ige ,  sondern auch f ü r  ku rz l eb ige  Aerosole f ü r  e r f o r -  
d e r l i c h .  Bezüg l i ch  der  Abgabe von Radio jod i s t  d i e  RSK de r  Auffassung, daß 
d i e  Jahresabgaben von 5-131 0,5 C i  n i c h t  übe rsch re i t en  s o l l e n .  

I m  übr igen  b e t r a c h t e t  s i e  f ü r  d i e  Ab le i t ung  r a d i o a k t i v e r  Abwässer fo lgende 
Abgabewerte a l s  Stand der  Technik und emp f i eh l t ,  s i e  v o r l ä u f i g  de r  Genehmi- 
gung zugrunde zu legen: 

Abwasser ohne T r i t i u m  5 C i /a  
T r i t i u m  500 C i /a  

Die RSK h ä l t  es f ü r  notwendig, daß d i e  Antragswerte ( A b l u f t )  f ü r  das Kern- 
k r a f t w e r k  P h i l i p p s b u r g  2 wie f o l g t  au fgesch lüsse l t  werden: 

Edel gase 
kurz1 eb ige  Aerosol e  
l ang leb ige  Aerosole 8d) 
ku rz l eb iges  Jod 
l angl eb i  ges Jod 
T r i t i u m ,  

Die RSK w e i s t  insbesondere darau f  h i n ,  daß d i e  f ü r  d i e  beantragten Abgabe- 
wer te  de r  Edel gase angegebene Nukl idzusammensetzung ( z  .B. An te i  1 von Kryp- 
t o n  85) ü b e r p r ü f t  werden so1 1 t e .  

Be i  de r  Berechung de r  Schi lddrüsen-Dosis am Standor t  P h i l i p p s b u r g  wurde f ü r  
be ide Blöcke i m  Gutachten angenommen, daß Jod zu 50% elementar v o r l  i e g t ,  
d i e  r e s t l i c h e n  50% a l s  Me thy l j od id .  Für  KKP 1 h a t t e  d i e  RSK jedoch empfoh- 
l en ,  zunächst den Antragswer t  so fes tzu legen ,  daß e r  auch b e i  der  Annahme, 
daß n u r  elementares Jod v o r l  i e g t ,  e ingeha l ten  werden kann. D ie  RSK i s t  da- 
b e i  davon ausgegangen, daß b i s  z u r  Inbetr iebnahme des zwei ten Blockes an 
diesem Standor t  e i n  gemeinsamer A b l u f t -  und Abwasserablei tungsplan au f  der  
Bas is  de r  neuesten R i c h t l i n i e n  e r s t e l l t  werden muß. 

Vom d e r z e i t i g e n  Antragswer t  b e i  be iden Blöcken 0,9 C i /a  5-131 e n t f a l l e n  
nach Aussage des Gutachters 0,4 C i /a  a u f  d i e  Weidezei t .  Be i  einem A n t e i l  
von 50% M e t h y l j o d i d  e r rechnete  de r  Gutachter  e i ne  Schi lddrüsendosis  f ü r  
K l e i n k i n d e r  von 87 mrem/a. Für  d i e  spä te re  A u f t e i l u n g  a u f  be ide Blöcke i s t  
e i n  Wert von 0,27 C i /a  f ü r  KKP 1 und von 0,13 C i /a  f ü r  KKP 2 genannt. Der 
Gutachter  sagte aus, daß aufgrund de r  i n  de r  Bundesrepubl ik Deutschland 
e r r e i c h t e n  Anlagenverbesserung d iese  Werte dann e ingeha l ten  werden können. 
D ie  RSK s t e l l t  f e s t ,  daß d i e  genaue Fest legung de r  Abgabebedingungen zu ge- 
gebener Z e i t  i n  einem gemeinsamen Ab le i tungsp lan  f ü r  be ide  Blöcke e r f o l g e n  
s o l l .  S ie  h ä l t  es f ü r  zweckmäßig, den A n f a l l  und d i e  Freisetzungswege von 
3-131 b e i  KKP 1 während der  e r s t e n  B e t r i e b s j a h r e  durch e i n  Meßprogramm ge- 
nauer zu e r m i t t e l n ,  um e i n e  endgü l t i ge  Fest1 egung de r  Genehmigungswerte 
i n  einem gemeinsamen Ab le i tungsp lan  auf Er fahrungswer te  abs tü tzen  zu können. 

- , , ,  . 
1.2.2 Abfahren der  Anlage über  d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des . 

Sekundärkreises b e i  KKP 2 
--c------------------------------------------------ 

I n  i h r e n  Empfehl ungen h a t  d i e  RSK wiederhol  t darauf  hingewiesen, daß d i e  
durch Ansprechen de r  S icherhe i  t s v e n t i  1  e  i m  Sekundärkreis nach bet r iebsmäßig 

, vorgesehenen Trans ien ten  ( e i n s c h l  i e ß l  i c h  Nots t romfa l  1)  verursachten Abgaben 
r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  a u f  d i e  genehmigten b e t r i e b l i c h e n  Abgaben anzurechnen 
s ind ,  so daß d i e  d e r z e i t  g ü l t i g e n  Dos i s r i ch twe r te  n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  
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werden. Der A k t i v i t ä t s g e h a l i  des Sekundärkreises i s t  so zu begrenzen, daß 
d iese  Forderung e r f  ü l  1 t werden kann. 

2. S i  cherhei  t s  k o n z e ~ t  ---------------- - 

Das Kernkra f twerk  Ph i l i ppsbu rg  2 einem S icherhe i tskonzept  gebaut, 
das s i c h  i m  Grundsatz b e i  den i n  Deutschland be t r iebenen 
Kernkraf twerken m i t  

D ie  RSK h a t  i n  e i n e r  Reihe von Si tzungen sowie i n  Si tzungen i h r e r  zus tänd i -  
gen Unterausschüsse gemeinsam m i t  Gutachtern und Genehmigungsbehörden über  
das S icherhe i tskonzept  f ü r  KWU-Kernkraftwerke m i t  Druckwasserreaktor,  w ie  
es f ü r  KKP 2 vorgesehen i s t ,  beraten und dazu den A n t r a g s t e l l e r  angehört .  
D ie  Ergebnisse d i e s e r  Beratungen, denen d i e  RSK i h r e  L e i t l i n i e n  f ü r  Druck- 
wasserreaktoren vom 24. A p r i l  1974 zugrunde l e g t e ,  s i n d  i n  de r  RSK-Empfeh- 
l ung  zu den "S icherhe i ts techn ischen  Frages te l lungen b e i  KWU-Druckwasser- 
r ea  k to ren"  zusammengetragen. Auf d iese  Empfehl ung w i r d  h i e r  verwiesen. ( v g l  . 
d i e  nachfolgende Empfehlung) . 

3. Zusammenfassung -------------- 

Zusammenfassend s t e l l t  d i e  RSK f e s t ,  daß aus i h r e r  S i c h t  ke ine  Bedenken ge- 
gen d i e  E r r i c h t u n g  des zwei ten Kra f twerksb locks  am gewählten S tandor t  be- 
stehen. S ie  i s t  der  Meinung, daß d i e  Dos i s r i ch twe r te  auch beim B e t r i e b  
b e i d e r  Kra f twerksb löcke  und u n t e r  Berücks ich t igung  der  Vorbelastung am 
Standor t  e i ngeha l t en  werden können. Die A u f t e i l u n g  der  Abgaberaten kann 
e n d g ü l t i g  i n  einem gemeinsamen A b l u f t -  und Abwasserablei tungsplan f es tge -  
l e g t  werden. H i e r b e i  können d i e  Ergebnisse aus dem Meßprogramm zu KKP 1 he- 
r ü c k s i c h t i g t  werden. 

2.-Sicherheitstechnische Frages te l lungen b e i  KWU-Druckwasserreaktoren 1300 MWe 
Kernkraf twerke B i b l i s  C, Hamm, Ph i l i ppsbu rg  2, Vahnum 

1. Kühlmittelverluststörfall 

1.1 Beherrschung von Lecks i m  Boden des Reaktordruckbehäl ters  
- - - - - - - - - - W  ............................................. 

Be i  Leckagen i m  Boden des Reaktordruckbehäl ters  s t r ömt  u n t e r k ü h l t e  F l ü s s i g -  
k e i t  aus, wodurch e i n e  große Wassermenge, aber  n u r  i m  ger ingen Maße Energ ie  
abge füh r t  w i rd .  I n  d i e s e r  Z e i t  muß b e i  hohem Systemdruck, b e i  dem d i e  Kern- 
notkühlsysteme noch n i c h t  oder nu r  unzureichend wirksam s ind ,  aufgrund 
1 ängerer  Trockenlegungszei  t e n  m i t  e v e n t u e l l  unzu läss ig  hohen Kerntemperatu- 
r e n  gerechnet werden, wenn ke ine zusä t z l i chen  Gegenmaßnahmen e i n g e l e i t e t  
werden. 
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Die RSK hä l t  die Kernnotkühlsysteme fü r  wirksam, Lecks im Boden des Reak- 
tordruckbehäl t e r s  (unterhalb der Kernoberkante) mit einer ausreichenden Zu- 
verlässigkeit  b is  zu e iner  Größe von 30 cm2 zu beherrschen. Oberhalb der 
Kernoberkante werden größere Leckquerschnitte beherrscht. Die RSK geht bei 
dieser Aussage davon aus, daß die vom Hersteller  vorgelegten Ergebnisse 
vom Gutachter bes tä t ig t  werden können. 

Durch die mittlerweile erre ichte  Verbesserung in der Druckbehältertechno- 
logie,  insbesondere durch die Aussagefähigkeit von Ultraschallprüfungen bei 
Wiederholungsprüfungen, s ieh t  die RSK es  nicht mehr a l s  angemessen an, die 
in den RSK-Leitlinien erhobene Forderung aufrecht zu erhalten,  wonach in 
a l len Bereichen des Reaktordruckbehälters Lecks von mindestens 150 cm2 be- 
herrscht werden müssen. Das Auftreten eines Lecks im Boden des Reaktordruck- 
behälters in dieser Größenordnung wird fü r  sehr unwahrscheinlich gehalten. 
Im Bereich unterhalb der Kernoberkante liegen keine spannungsmäßig ge- 
störten Bereiche vor. Darüber hinaus tragen die strengen Maßstäbe, die bei 
der Auslegung, Werkstoffwahl, Konstruktion, Fertigung und  Fertigungskon- 
t r o l l e  angelegt werden, sowie die Wiederholungsprüfungen dazu bei,  daß die 
Sicherheit des Reaktordruckbehälters auch im langzeitigen Betrieb gewähr- 
l e i s t e t  i s t  und daher Vorschäden am Reaktordruckbehälter, d ie  zu e iner  Leck- 
größe von mehr a l s  30 cm2 führen könnten, rechtzei t ig  detektierbar sind. 

Daher empfiehlt die RSK, hinsichtl ich der Auslegung der Kernnotkühlsysteme 
sowie der Belastungen der Kerneinbauten und der Verankerung des Reaktor- 
druckbehälters ein Leck von mindestens 30 cm2 am Reaktordruckbehälter unter- 
halb der Kernoberkante zu ,unterste1 len. 

1 . 2  Verhinderung -I,r---- des Pum~enschwunqradzerknalIs 

Die Umwälzpumpen des Primärkreises werden nicht mit Notstrom versorgt. Z u r  
Verhinderung ihres spontanen Ausfalls bei Ei,genbedarfstromausfall werden 
s i e  mit Schwungrädern ( 6  Mp) versehen, deren Drehenergie ( 1  15 KJ) die Pump- 
förderleistung so lange aufrecht e rhä l t ,  b is  der sich in den Kreisläufen 
einstellende Naturumlauf ausreicht,  die Nachwärme aus dem Kern abzuführen. 

Bei einem K ü h l m i t t e l v e r l u s t s t ö r f a l l  kommt es möglicherweise zu einem Hoch- 
laufen der Hauptkühlmi t t e l  pumpen. Die Drehzahl kann dabei die Betriebsdreh- 
zahl um ein Mehrfaches (ca.  400%) übersteigen, so daß die Schwungräder 
durch die auftretende Zentrifugalkraft ze rs tör t  werden könnten. 

Zur Beherrschung dieses Störfall  s wird der schwungradsitz konisch ausge- 
bi ldet .  Die Passung des Schrumpfsitzes zwischen Schwungrad und Welle i s t  so 
ausgeführt, daß sich bei e iner  Drehzahl von 2400 Upm das Schwungrad infolge 
der Zentrifugalkraft von der Welle l ö s t  und in einem unmittelbar darunter 
liegenden Auffanglager aufsetzen und  auf diesem gleichmäßig auslaufen kann. 
Diese Konstruktion i s t  im Versuch ge tes te t  worden. Die Ergebnisse stimmen 
mit den vorher ermittelten theoretischen Werten sehr gut überein. 

Die RSK hat gegen diese Konstruktion keine Bedenken. Sie geht davon aus, daß 
vom Gutachter bestä t igt  werden kann, daß die  Annahmen, die diesem Versuch 
zugrunde 1 agen, konservativ für  jeden denkbaren Ver1 auf eines Kühlmittel ver- 
l u s t s tö r f a l l s  sind. 
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1.3 N ü t z l i c h k e i t  e ines  Gebäudesprühsystems zu r  Druckabsenkung und 
?ealterobuktauswaschun,g --------- ............................. 

Untersuchungen von LRA und IRS haben geze ig t ,  daß e i n  entsprechend ausge- 
l e g t e s  Gebäudesprühsystem (Sprührate Ca. 1000 t / h )  d i e  Auswirkungen e ines  
K ü h l m i t t e l  v e r l  u s t s t ö r f a l  l e s  vermindern kann. E ine abschl  ießende Entschei  - 
dung w i r d  d i e  RSK nach de r  Vor lage e i n e r  zusammenfassenden B e u r t e i l u n g  de r  
" N ü t z l i c h k e i t  e ines  Gebäudesprühsystems" durch das IRS/LRA t r e f f e n .  Die RSK 
h ä l t  es jedoch f ü r  notwendig, daß d i e  M ö g l i c h k e i t  f ü r  d i e  spätere I n s t a l l a -  
t i o n  e ines  wirksamen Gebäudesprühsystems g e w ä h r l e i s t e t  i s t .  Dies i s t  i m  
Rahmen des vor l iegenden Konzeptes mögl ich.  

8 
@ 

1.4 Wasserstoffkonzentra£ion i m  S icherhe i  tsbehäl  t e r  ............................................... 
Um zu vermeiden, daß nach einem K ü h l m i t t e l  v e r l  u s t s t ö r f a l  1  ö r t l  i c h  überhöhte 
Wassers to f f konzen t ra t ionen  a u f t r e t e n ,  h ä l t  d i e  RSK Maßnahmen f ü r  e r f o r d e r -  
l i c h ,  d i e  es l a n g f r i s t i g  ges ta t ten ,  d i e  H,-Konzentrationen i n  a l l e n  Räumen 
des S i che rhe i t sbehä l t e r s  s i c h e r  un te rha lb  der  Zündgrenze zu ha l ten .  A l s  Lö- 
sungsmögl ichkei t  b i e t e t  s i c h  der  Einbau e ines  Vent i la t ionssys tems zu r  ver -  
s t ä r k t e n  Durchmischung de r  Atmosphäre e v t l .  i n  Zusammenhang m i t  einem Re- 
kombinationssystem an. Der A n t r a g s t e l l e r  h a t  b e s t ä t i g t ,  daß Mög l i chke i ten  
auch zum nach t räg l i chen  Einbau d e r a r t i g e r  E in r i ch tungen e x i s t i e r e n .  Aus 
diesem Grunde s t e l l t  d i e  RSK e i n e  Entscheidung darüber, welche de r  g e s c h i l -  
der ten  Maßnahmen e r g r i f f e n  werden so1 1 , zurück, b i s  durch Versuche und 
Rechnungen, d i e  s i c h  d e r z e i t  i n  Vorbere i tung  bef inden,  e i n e  f u n d i e r t e  Mei - 
nungsbi ldung zu diesem Problem mög l i ch  i s t .  We i te rh in  i s t  d i e  RSK de r  Mei- 
nung, daß d i e  Wassers to f fb i ldung  durch Z ink-Korros ion u n t e r  den beim S tö r -  
f a l l  gegebenen Bedingungen keinen konzeptentschei  denden Bei  t r a g  1 i e f e r t  
und gg f .  durch den Einbau e ines  Rekombinators beher rsch t  werden kann. Der 
Nachweis, daß das i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  vorhandene Z ink  e inen vernachläss ig-  
baren B e i t r a g  l e i s t e t ,  i s t  i m  F a l l e  des Ve rz i ch t s  au f  e inen Rekombinator vom 
A n t r a g s t e l l  e r  vorzulegen. 

2. Sekundärk re is lau f  ----------------- 
2. I. I Frischdampfleitungsbruch und verwandte S t ö r f ä l  l e  m i t  g l e i c h z e i t i g e m  

Versagen de r  Dampferzeugerheizrohre ----- - - C i - - - - - -  - - C i - -  i-li-iii-C-------------i----------C----------- 

Bei  einem Frischdampfleitungsbruch oder dem Of fenble iben e ines  sekundärsei-  
t i g e n  S i c h e r h e i t s v e n t i l s  kann nach längerem B e t r i e b  e i n  g l e i c h z e i t i g e s  Ver- 
sagen e ines  oder mehrerer Dampferzeugerheizrohre n i c h t  ausgeschlossen wer- 
den. Dabei w i r d  davon ausgegangen, daß i m  Dampferzeuger entweder durch d i e  
Druck t rans ien te  oder auch nu r  durch d i e  anstehende s t a t i s c h e  D ruckd i f f e renz  
( 160 b a r )  zwischen Se kundärkre i  s  (Atmosphärendruc k )  und P r imä rk re i s  e i n  
T e i l  de r  He iz rohre  (ca. 10) i n f o l g e  i h r e r  Vorschadigung versagen. Ober d i e  
beschädigten He iz rohre  tritt dann Primärkühlwasser a u f  d i e  Sekundärsei te 
und über das Leck i n  d i e  Atmosphäre aus. 

I m  e inze lnen  s i n d  fo lgende S t ö r f ä l l e  von s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e r  Bedeutung: 

1. Frischdampfleitungsbruch zwischen S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  und Absperrarmatur 
oder Versagen des Formstücks (bestehend aus der  Absperrarmatur, dem S icher -  
h e i t s v e n t i l  und de r  AbblasestatTon) m i t  Fo.gescWaden i m  Dampferzeuger; 
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2. Of fenb le iben  e ines  Frischdampfsicherheitsventils oder der  Abb lases ta t ion  
nach Ansprechen m i t  Folgeschäden i m  Dampferzeuger; 

3. F r i  schdampfl e i  tungsbruch h i n t e r  de r  Absperrarmatur m i t  zusä t z l  ichem Ver- 
sagen ( N i c h t s c h l  ießen) de r  Absperrarmatur m i  t Fo l  geschäden i m  Dampfer- 
zeuger; 

Es s i n d  zwei Lösungen z u r  Beherrschung de r  oben genannten S t ö r f ä l l e  d i s -  
k u t i e r t  worden: 

a)  Einbau e i n e r  kombin ie r ten  S icherhe i  t s -Schne l l  schlußarmatur i n  d i e  F r i s c h -  
dampf le i  tung  i nne rha lb  des S i che rhe i  tsbehäl  t e r s ;  

b )  e i n e  A l  t e r n a t i v l  ösung , d i e  aus f o l  genden Einzelmaßnahmen bes teh t :  

1. D ie  I n t e g r i t ä t  des Frischdampfrohrleitungsstücks zwischen S icher -  
h e i  tsbehäl  t e r  und außenl iegender  Absperrarmatur,  e i nsch l  i e ß l  i c h  des 
kompakten außenl iegenden Armaturenbl ocks (Schne l l  sch l  ußven t i  1  , Ab- 
b l  ase-Absperrvent i  1  , Absperrsch ieber  und S icherhe i  t s v e n t i  1  ) ,  w i r d  durch 
Auslegung, Kons t ruk t ion ,  Werkstof fwahl (Schmiedestahl 20 MnMoNi 5 5 ) ,  
Qual i tä t ss i che rung  und Wiederhol ungsprüfungen gewähr1 e i s t e t ;  

2. v o r  das S i c h e r h e i t s v e n t i l  w i r d  e i n  Abspe r r ven t i l  e ingebaut,  so daß b e i  
Of fenb le iben  des S i c h e r h e i t s v e n t i l s  d ieses abgeschieber t  werden kann; 

3. d i e  Abb lases ta t ion  w i r d  so e r t ü c h t i g t ,  daß s i e  e i n e  Redundanz zum 
S i c h e r h e i t s v e n t i l  d a r s t e l l  t; 

4. d i e  Abb lasekapaz i tä t  des S i c h e r h e i t s v e n t i l s  w i r d  so bemessen, daß es 
b e i  keinem S t ö r f a l l  (z.B. A u s f a l l  des Schnel labscha l  tsystems b e i  Be- 
t r i e b s t r a n s i e n t e n )  zu uner laubtem Druckanst ieg i m  Sekundär- bzw. P r i  - 
märsystem kommt. 

Be i  de r  zwei ten Lösung (b )  h ä l t  d i e  RSK Maßnahmen z u r  Beherrschung e ines  
"Frischdampfleitungsbruchs m i t  zusä tz l i chem Versagen de r  Absperrarmaturen" 
h i n t e r  de r  äußeren Absperrarmatur aufgrund der  ger ingen E i n t r i t t s w a h r s c h e i n -  
l i c h k e i t  f ü r  n i c h t  e r f o r d e r l i c h .  

D ie  RSK h ä l t  jede der  beiden Maßnahmen ( a  oder b )  z u r  Beherrschung d ieses 
S t o r f a l l s  f ü r  ausreichend. Zu k o n s t r u k t i v e n  und ver fahrenstechnischen E in -  
z e l h e i t e n  b e h ä l t  s i e  s i c h  e i n e  endgü l t i ge  Stel lungnahme vor.  S i e  i s t  a u f -  
grund der  b i  s  j e t z t  vo rge l  egten Un t e r l  agen davon überzeugt, daß d e t a i  11 i e r t e  
Untersuchungen d i e  oben genannte p o s i t i v e  Stel lungnahme bes tä t i gen  werden. 

2.1.2 Brüche von E inspe i se le i t ungen  m i t  e ingebauten Rückschlagklappen ( i n s -  
besondere Seei sewasserl e i  tungsbruch) ----------- - - - - - - - - - - - - - - -B -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T 

Beim Bruch e i n e r  Speisewasser le i tung e r f o l g t  nach de r  Strömungsumkehr des 
Wassers und b e i  einem schne l len  Schl ießen de r  Rückschlagarmatur e i n e  s toß-  
a r t i g e  Belastung des zwischen de r  j e w e i l i g e n  Rückschlagarmatur und dem 
Dampferzeuger l iegenden Rohr le i tungss t ranges ,  d i e  j e  nach Bruchar t  und E in -  
baua r t  de r  Rückschlagarmaturen U .U. zu s e i n e r  Zerstörung führen  kann. 

D ie  RSK i s t  der  Meinung, daß a l l e  Rückschlagklappen i m  Kernkraftwerk,  d i e  i m  
Normalbet r ieb o f f e n  s i n d  und b e i  einem S t o r f a l l  s i c h e r  sch l ießen müssen, zu 
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dämpfen s ind ,  so daß d i e  Belastungen au f  d i e  Rückschlagklappen, d i e  Roh r l e i -  
tungen und i h r e  Verankerungen sowie gg f .  a u f  d i e  Sicherheitsbehälterdurch- 
führungen t o l  e r i e r b a r  s ind.  

Für  den Speisewasserleitungsbruch i s t  i m  übr igen  beim Versagen e i n e r  Rück- 
schlagklappe durch d i e  s t rangweise ge t renn te  Noteinspeisung gewähr le i -s te t ,  
daß n i c h t  a l l e  Dampferzeuger l e e r l a u f e n ,  wodurch d i e  Schadensfolgen s i c h e r  
beher rsch t  werden, 

2.2 Bemessung de r  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Pr imär- und Sekundärk re is lau fs  
3 - - m i m - -  - C - - i - 3 - u - - 3 * u - - 3 - - C - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - -  

Bei  der  Beherrschung v i e l e r  S t ö r f ä l l e  i s t  es zu r  Vermeidunq e ines  erhöhten 
Druck?aufbaus n ö t i g ,  daß b e i  einem bestimmten Druckniveau d i e  Systeme über 
d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  e n t l a s t e t  werden. Dabei i s t  darau f  zu achten, daß e i n  
un te r1  aubtes Uffnen der  Ven t i  l e zu keinen größeren S t ö r f a l  l auswi rkungen f ü h r t ,  

D ie  RSK b i t t e t  den Gutachter,  d i e  vom H e r s t e l l e r  vo rge leg ten  Unter lagen zu . . 
uberprüfen. S ie  w i r d  dann e rneu t  d ieses Problem beraten.  S ie  h a l t  d i ese  Frage 
n i c h t  f ü r  konzeptentscheidend. 

2.3 Folgeschäden, d i e  durch Wellenbruch oder Entschaufelung de r  
~ u r b i n e  ents tehen 

- 

- - - - - - - - - - c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - m  

Bei  einem Wellenbruch oder e i n e r  Entschaufelung der  Turb ine  können d i e  her -  
umgeschleuderten Turbinen-Bruchstücke zu e i n e r  Zerstörung s i c h e r h e i t s t e c h -  
n i s c h  w i c h t i g e r  An lagen te i l e  führen .  

Die RSK emp f i eh l t  daher, d i e  Gebäudeanordnung b e i  a l l e n  j e t z t  zu r  E r r i c h t u n g  
anstehenden Anlagen, auch b e i  Mehrblockanlagen, so zu wählen, daß d i e  s i c h e r -  
h e i t s t e c h n i s c h  w i ch t i gen  Komponenten n i c h t  i nne rha lb  der  wahrschein l ichen 
F1 ug r i ch tung  mögl i c h e r  Turbinenbruchstücke (ca. +20 Grad senkrecht  zu r  Tur-  
binenachse) 1 iegen. 

3. Einwirkungen von außen --------- ------------ 

3.1 Spa l t e roduk t f r e i se t zung  --- ---------------- ---------------- durch Zerstörung des Reaktorhilfsanlagengebäudes -- ------- 

E in  Flugzeugabsturz a u f  das Reaktorhilfsanlagengebäude oder e ine  chemische 
Explos ion kann zu s e i n e r  Zerstörung führen,  wodurch r a d i o a k t i v e  Spa l tp roduk te  
f r e i g e s e t z t  würden. 

Aus diesem Grunde s i n d  Komponenten, d i e  m i te inander  so1 che Mengen von r a d i o -  
a k t i v e n  S t o f f e n  en tha l ten ,  daß es b e i  i h r e r  F re ise tzung  zu e i n e r  unzuläss igen 
S t r a h l  enexposi t i o n  käme, zu verbunkern oder i n  get rennten Räumen un te rzu-  
br ingen,  um i h r e  g l e i c h z e i t i g e  Zerstörung zu verh indern.  Dieses Problem w i r d  
e rneu t  bera ten  werden, wenn h i e r z u  d i e  i n  A r b e i t  b e f i n d l i c h e  deutsche R i s i k o -  
s t u d i e  v o r l i e g t .  

3.2 Vergualmunq --- ------l----i---- der  Notseeisediesel  -i--i-i--------------- durch Brand 

Be i  einem Flugzeugabsturz kann es durch den auslaufenden F l u g z e u g t r e i b s t o f f  
zu einem Brand um das Notspeisegebäude kommen. I s t  i n f o l g e  des Flugzeugab- 
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s tu r zes  auch das Maschinenhaus z e r s t ö r t ,  so daß d i e  Speisewassereinspei-  
sung i n  d i e  Dampferzeuger über  d i e  Speisewasserpumpen oder d i e  An- und Ab- 
fahrpumpen ausge fa l l en  i s t ,  so muß d i e  Anlage m i t  H i l f e  des Notspeisesystems 
(Notspei  sed iese l  ) abgefahren und d i e  Nachwärme abge füh r t  werden. Darum muß 
g e w ä h r l e i s t e t  se in ,  daß den Dieselmotoren f ü r  i h r e n  B e t r i e b  de r  nöti;ge 
Saue rs to f f  zuge füh r t  w i rd .  Das Notspeisesystem, das räum l i ch  g e t r e n n t  zum 
Speisewassersystem angeordnet i s t ,  w i r d  n u r  dann b e n ö t i g t ,  wenn das b e t r i e b -  
l i c h e  Speisewassersystem f u n k t i o n s u n f ä h i g  i s t .  

Der H e r s t e l l e r  z e i g t e  au fg rund  t h e o r e t i s c h e r  Oberlegungen, daß es mög l i ch  
i s t ,  durch Anordnung des Auspuf fs  u n t e r h a l b  de r  Ansaugöffnung und durch 
Erhöhung de r  A u s t r i t t s g e s c h w i n g i g k e i t  de r  Auspuffgase d i e  Rauchbelastung 
de r  Ansaug lu f t  i m  F a l l e  e ines  Flächenbrandes so g e r i n g  zu ha l t en ,  daß e i n  
s t ö r u n g s f r e i e r  B e t r i e b  a l l e r  v i e r  Dieselmotoren i m  Notspeisegebäude ge- 
w ä h r l e i s t e t  i s t .  D e r z e i t  w i r d  anhand e ines  Versuchsaufbaues i m  Maßstab 1 : l  
e i n  e x p e r i m e n t e l l e r  Funkt ionsnachweis g e f ü h r t .  

Da d i e  Wah rsche in l i chke i t  f ü r  e inen  F lugzeugabsturz  m i t  t e i l w e i s e r  Zers tö-  
rung  des Maschinenhauses durch Trümmereinwirkungen (Zers tö rung  de r  Kompo- 
nenten, d i e  b e t r i e b l i c h  zu r  E inspeisung von Wasser i n  d i e  Dampferzeuger be- 
n ö t i g t  werden) und zusä tz l i chem Flächenbrand .um das Notspeisegebäude sehr  
g e r i n g  i s t ,  h ä l t  d i e  RSK d i e  oben angegebene Maßnahme f ü r  ausreichend. S ie  
geh t  davon aus, daß d i e  F u n k t i o n s t ü c h t i g k e i t  expe r imen te l l  b e s t ä t i g t  werden 
kann. 

4. Auslegung ----- -- - - - - - - - W  von Komeonenten ------- 

4.1 K l a s s i f i z i e r u n g  und techn ische  Anforderungen an A n l a g e n t e i l e  -------------- .......................... ---------- ------- 
A n l a g e n t e i l e  werden nach bestimmten s i che rhe i t s t echn i schen  K r i t e r i e n  
b e u r t e i l t :  

a )  Mögl i c h e  Ene rg i e f  r e i  setzung (Vol  umen, Druck, Temperatur) ; 

b)  Höhe de r  R a d i o a k t i v i t ä t  ; 

C )  Lage d e r  An lagen te i  l e  (z.B. i m  S i che rhe i  t sbehä l  t e r )  ; 

d)  Auswirkungen a u f  das Pr imärsystem b e i  Versagen; 

e)  Auswirkungen a u f  d i e  Sicherheitseinrichtungen b e i  Versagen; 

f )  ~ i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e  Bedeutung des A n l a g e n t e i l s -  

Durch d i ese  E i n t e i l u n g  e r h ä l t  man Anwendungsbereiche m i t  a b g e s t u f t e r  
s i c h e r h e i  t s t e c h n i s c h e r  Bedeutung f ü r  das Kernk ra f twerk .  Jedem Anwendungs- 
be re i ch  w i r d  e i n e  bestimmte Anforderungsstufe  zugeordnet, i n  de r  d i e  An- 
forderungen an Kons t ruk t i on ,  Werksto f fwahl  , Qua l  i t ä t s s i  cherung und Wieder- 
ho l  ungsprüfung f e s t g e i  e g t  s i  nd. 

Insbesondere e m p f i e h l t  d i e  RSK, Spannungen aus b e h i n d e r t e r  Wärmedehnung a l s  
Primärspannungen e inzus tu fen .  Nach Aussage des H e r s t e l l e r s  ergeben s i c h  aus 
d i e s e r  F o r d e r u ~ g  ke ine  Konsequenzen f ü r  das Konzept. 

Nach Auffassung de r  RSK i s t  u n t e r  d i e s e r  Voraussetzung d i e  Frage de r  K l a s s i -  
f i z i e r u n g  und de r  technischen Anforderungen an A n l a g e n t e i l e  n i c h t  konzept-  
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r e l evan t .  D ie  RSK w i r d  Rahrnenanforderungen e ra rbe i t en ,  d i e  i n  den S p e z i f i -  
ka t ionen  zu be rücks i ch t i gen  s ind.  

4.2 Werkstof fwahl f ü r  Druckbehäl t e r  ............................... 
- 

Für  Druckbehäl ter  s o l l e n  höher fes te  S täh le  n i c h t  mehr verwendet werden. D ie  
hohe s p e z i f i s c h e  Beanspruchung der  Wand kann i m  Versagensfa l l  d i e  Größe 
e twa iger  Brüche unqünst ig  bee in f lussen .  Um e i n e r  solchen Auswirkung zu be- 
gegnen, müßte man b e i  großer s p e z i f i s c h e r  Beanspruchung hohe Anforderungen 
an d i e  Zäh igke i tse igenscha f ten  s t e l l e n .  

Die S i c h e r h e i t  s o l l t e  vo r  a l l e m  durch Kons t ruk t i on  und Auslegung gewähr le i -  
s t e t  werden. E i n  Ausweichen au f  e inen  überrnäfiig hohen Prüfaufwand kann h i e r -  
f ü r  k e i n  E rsa t z  se in .  E ine e inwandf re ie  Verarbe i tung  von höher festen Stäh len 
i s t  zwar g r u n d s ä t z l i c h  e r re i chba r ,  jedoch i s t  d i e  Notwendigkei t  des hohen 
Oberwachungsaufwands b e i  d e r a r t  großen Komponenten n i c h t  sehr güns t ig .  

D ie  RSK h a t  s i c h  zunächst m i t  den Reak to r s i che rhe i t sbehä l t e rn  aus S tah l  
be faß t  und a u f  i h r e r  116. S i t zung  am 15. September 1976 e ine  Empfehlung 
verabschiedet .  

Das Problem de r  Werkstof fwahl f ü r  andere Druckbehäl t e r  w i r d  z.Z, noch be- 
r a ten .  Die Eignung de r  W e r k s t o f f e ' f ü r  Druckbehäl ter  kann n u r  durch k o n t i -  
n u i e r l  i c h e  Verbesserung w e i t e r  o p t i m i e r t  werden. 

Werks to f f  und Fer t igungsver fahren  der  Gehäuse der  Hauptkühlmit te lpumpen 
(Stah lguß oder Schmiedegehäuse) haben nach Aussage des H e r s t e l l e r s  keinen 
E i n f l u ß  a u f  das Konzept. 

4.3 Wiederhol ungsprüfungen an Druckbehäl t e r n  , druckführenden Umschl ießungen 
und Dampferzeugerrohren ------- ------ --33------------------------------------------------R--R 

An d i e  ze rs tö rungs f re i en  Wiederholungsprüfungen s i n d  besondere Anforderungen 
zu s t e l l e n ,  um das Versagen e ines  B a u t e i l s  aufgrund von Qua l i tä tsmänge ln  
s i c h e r  auszuschl ießen. Es i s t  anzustreben, d i e  Größe der  b i s h e r  n i c h t  oder 
nu r  beschränkt  p rü fbaren  Bereiche w e i t e r  zu v e r k l e i n e r n  und d i e  Aussage- 
f ä h i g k e i t  de r  P rü f ve r f ah ren  i n  Verbindung m i t  Werkstof fkennwerten zu erhö- 
hen. 

Die Mög l i chke i ten  de r  ze rs tö rungs f re i en  Prüfung de r  Dampferzeuger-Heizrohre 
re i chen  z.Z. noch n i c h t  aus, um deren F e h l e r h a f t i g k e i t  m i t  ausre ichender  
S i c h e r h e i t  f e s t s t e l l  en zu können. Ergebnisse l au fende r  Forschungsvorhaben 
lassen aber erwarten, daß e i n e  wesent l i che  Verbesserung b i s h e r  angewende- 
t e r  P rü f ve r f ah ren  (Wi r b e l  s t romver fahren , e l  e k t  rodynami sche Verfahren) i n ab- 
sehbarer Z e i t  zu e r re i chen  i s t .  D ie  RSK w i r d  s i c h  m i t  diesem Problem w e i t e r  
befassen, da d i e  wiederkehrenden Prüfungen n u r  durch k o n t i n u i e r l  i c h e  Ver- 
besserungen w e i t e r  zu op t im ie ren  s ind.  

4.4 Versagen druckführender  Umschl ießungen ----- ............................. -- 
Beim Versagen i r gende ine r  druckführenden Komponente i nne rha lb  bzw. außer- 
ha lb  des S i che rhe i t sbehä l t e r s  dür fen  ke ine  schwerwiegenden Konsequenzen a u f -  
t r e t e n  (~eschäd igung  des Primärsystems, Beschädigung des S icherhe i  tsbehäl  - 
t e r s ,  unzuläss ige Spal t p r o d u k t f r e i  setzung) . Al l e Druckbehäl t e r  m i t  großem 
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Energ ie-  und Masse inha l t  (w ie  D ruckha l t e r ,  Druckspeicher,  Dampferzeuger), 
d i e  s i c h  i nne rha lb  des S i che rhe i  t sbehä l  t e r s  bef inden,  so1 l e n  e i n e  dem Reak- 
t o r d r u c k b e h ä l t e r  entsprechende Q u a l i t ä t  bes i t zen ,  da d i e  I n t e g r i t ä t  de r  Be- 
hä l  t e r  durch Kons t ruk t i on ,  Werks to f f  und Qual i t ä t s s i c h e r u n g  gewähr1 e i  s t e t  
s e i n  muß. Schadensumfangsanalysen haben dazu ged ien t ,  d i e  s i c h e r h e i t s t e c h -  
n i sche  Bedeutung e i n e r  Komponente zu bestimmen, um daraus den Umfang de r  j e -  
w e i l s  e r f o r d e r l i c h e n  Qualitätssicherungsmaßnahmen f e s t l e g e n  zu können. 

Für  d i e  Behäl t e r  i m  Maschinenhaus w i r d  vom H e r s t e l l  e r  i n  e i n e r  Versagensana- 
l y s e  nachgewiesen, daß deren Versagen zu k e i n e r  Zers törung w i c h t i g e r  s i c h e r -  
h e i t s t e c h n i s c h e r  A n l a g e n t e i l e  f ü h r t .  Insbesondere kann f ü r  d i e  Speisewasser- 
b e h ä l t e r  d i e s e r  Anlgen f e s t g e s t e l l t  werden, daß de r  Druck a u f  ca. 3,6 b a r  ab- 
gesenkt i s t  und s i e  r äum l i ch  so angeordnet s i nd ,  daß b e i  einem Versagen (auch 
Rundabriß) ke ine  s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  w i ch t i gen  Komponenten i n  de r  wahr- 
s c h e i n l i c h e n  F l u g r i c h t u n g  de r  Bruchstücke l i e g e n .  D ie  Belastungen durch d i e  
Druckwel le  f üh ren  zu k e i n e r  Zers tö rung  s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  w i c h t i g e r  Kom- 
ponenten. D i e  RSK geh t  davon aus, daß d i e  De ta i l übe rp rü fung  a e r  vorcesehenen 
Maßnahmen d iese  Ergebnisse b e s t ä t i g t .  

Aufgrund der  j e t z t  vorgesehenen Qualitätssicherungsmaßnahmen h ä l t  d i e  RSK 
weitergehende Schadensanalysen n i c h t  f ü r  notwendig.  

4.5 D i c h t h e i t  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  .................................. 

D ie  RSK h a t  s i c h  i m  Zusammenhang m i t  de r  D i c h t h e i t  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  
m i t  fo lgenden Problemen b e s c h ä f t i g t :  

1 .  Der Nachweis der  ge fo rde r t en  D i c h t h e i t  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  macht 
e i nen  hohen Aufwand zum E r re i chen  de r  notwendigen Meßgenauigkei t  e r f o r -  
d e r l i c h .  Un te r  d iesen Umständen s t e l l t  s i c h  d i e  Frage, ob d i e  e r z i e l t e n  
Meßergebnisse h i n re i chend  rep roduz ie rba r  s i n d  und e i nen  ausreichenden 
Rückschluß a u f  d i e  Leck ra te  b e i  Auslegungsbedingungen ermögl ichen. 

2. D ie  D i c h t h e i t  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  i s t  ke ine  z e i t l i c h  kons tan te  
Größe. Daher rnuß g e k l ä r t  werden, ob A r t  und Z e i t p u n k t  de r  Leckratenprü-  
fungen gee igne t  s i nd ,  um e i n e  ausreichende Aussage über den Zustand de r  
Anlage i m  B e t r i e b  v o r  oder nach der  j e w e i l i g e n  Prüfung zu machen. 

3. D ie  Z u v e r l ä s s i g k e i t  a l l e r  Systeme z u r  Gewähr le is tung de r  D i c h t h e i t  rnuß 
den Anforderungen an e i n e  s i che rhe i t s t echn i sche  E i n r i c h t u n g  entsprechen. 

Nach eingehender Beratung d i e s e r  Frage kommt d i e  RSK zu folgendem Ergebnis :  

E ine der  entscheidenden E in f lußgrößen f ü r  d i e  Meßgenauigkei t  b e i  de r  Leck- 
ratenbestimmung und f ü r  d i e  Rep roduz ie rba rke i t  i s t  d i e  Höhe des Prüfdruckes.  
Die  a l lgemeinen Erfahrungen b e i  Leckratenprüfungen wie auch d i e  Ergebnisse 
de r  e r s t e n  Versuchsreihen des HDR-Forschungsprogrammes l assen  erkennen, daß 
d i e  Leckratenwer te  b e i  den heute üb1 i chen  Prüfdrücken h i n re i chend  reprodu- 
z i e r b a r  s ind,  wenn n u r  genügend lange  nach E r re i chen  des Prüfdruckes gewar- 
t e t  w i r d ,  b i s  d i e  Gasaufnahme oder -abgabe des Betons abgeschlossen i s t .  
Daher s i e h t  d i e  RSK ke inen Anlaß,eine Erhöhung des d e r z e i t  ü b l i c h e n  P r ü f -  
druckes von Pü=0,5 b a r  f ü r  d i e  Wiederholungsprüfung zu f o rde rn ,  zumal d i e  
Meßgenauigkei t  - auch i m  i n t e r n a t i o n a l e n  Ve rg l e i ch  e i n  hohes Niveau e r -  
r e i c h t  ha t .  Der A n t r a g s t e l l e r  h a t  jedoch b e s t ä t i g t ,  daß i m  Z w e i f e l s f a l ' l e  
auch e i n e  Prüfung b e i  Auslegungsdruck mög l i ch  i s t .  
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Das beobachtete Verha l ten  de r  Leck ra te  m i t  aufsteigendem bzw. fa l l endem 
Prü fd ruck  z e i g t ,  daß d i e  Beschreibung des Ausströmvorganges i m  Leck zwischen 
den be iden Extremen e i n e r  a u s s c h l i e ß l i c h  laminaren oder t u r b u l e n t e n  S t r ö -  
mung zu suchen i s t .  D ie  Umrechnung de r  Leck ra te  beim Prü fd ruck  a u f  d i e  
Leckra te  u n t e r  Auslegungsbedingungen kann daher m i t  h i n re i chende r  S icher -  
h e i t  durch e i n e  konse rva t i ve  E x t r a p o l a t i o n  en t l ang  e i n e r  de r  beiden ge- 
nannten G r e n z f ä l l  e  e r f o l  gen. 

Um d i e  Aussage fäh igke i t  de r  Leckratenprüfungen s i c h e r z u s t e l l e n ,  w i r d  d i e  
RSK zu gegebener Z e i t  e i n e  Empfehlung zu r  A r t  und zum Z e i t p u n k t  der  Durch- 
füh rung  von Leckratenprüfungen abgeben. 

Zur besseren B e u r t e i l u n g  de r  D i c h t h e i t  des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  zwischen 
den Leckratenwiederholungsprüfungen s o l l t e  nach Ans i ch t  de r  RSK e i n  Ver- 
f ah ren  zu r  Grobleckratenbestimmung i m  B e t r i e b  e n t w i c k e l t  werden. Die  RSK 
e r w a r t e t  h i e r z u  e inen  Vorsch lag des An t rags te l  l e r s .  

Zur Frage de r  Z u v e r l ä s s i g k e i t  de r  Systeme zu r  Gewähr le is tung der  D i c h t h e i t  
des S i che rhe i  t sbehä l  t e r s  l a g  de r  RSK e i n e  Unte r lage  des An t rags te l  l e r s  vor .  
Der Gutach te r  konnte jedoch a u f  de r  Bas is  d i e s e r  Un te r lage  zu k e i n e r  ab- 
schl ießenden B e u r t e i l u n g  kommen. D ie  RSK w i r d  d i ese  Frage daher w e i t e r  ve r -  
f o l gen ,  h ä l t  d i ese  Frage jedoch n i c h t  f ü r  konzeptentscheidend. 

D ie  RSK b e h ä l t  s i c h  vor ,  i n  Abhäng igke i t  von den noch ausstehenden Bera- 
tungen e i n e  Erhöhung de r  den rad io l og i schen  Berechnungen zugrunde ge leg ten  
Leck ra te  zu f o rde rn .  I m  üb r i gen  geh t  s i e  davon aus, daß nachgewiesen w i rd ,  
daß d i e  i n t e g r a l e  und n i c h t ,  w ie  vom H e r s t e l l e r  vorgesehen, d i e  Ne t t o l eck -  
r a t e  un te rha lb  de r  zu1 äss igen Aus legungs leckrate  1  i e g t .  

5. Spa l t p roduk t rückha l t ung  - --- ---------------- 

5.1 Verr ingerung r a d i  o a k t i  ve r  Ab1 e i  tungen i m  Normal b e t r i e b  ------ ---- ...................... ------------------- 
Nach Ans i ch t  de r  RSK s o l l t e  e i n e  B i l a n z i e r u n g  und Überwachung der  r a d i o -  
a k t i v e n  Ab le i tungen  insbesondere über  d i e  k r i t i s c h e n  Pfade auch außerhalb 
des S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r s  anges t reb t  werden. Zu diesem Zweck h ä l t  s i e  f o l -  
gende Maßnahmen f ü r  gee igne t :  

1. D ie  Abwässer des Maschinenhauses s o l l t e n  i n  einem gemeinsamen Sumpf 
gesammel t werden. 

2. E ine  Überwachung de r  A k t i v i t ä t  i n  den Stopfbuchsabsaugeanlagen i s t  
e r f o r d e r l  i:ch. 

3. I n  a l l e n  Räumen des Maschinenhauses, i n  denen durch Leckagen e i n e  e r -  
höhte A k t i v i t ä t  de r  Raumluft  a u f t r e t e n  kann, i s t  e i n e  Raumluftüber-  
wachung durchzuführen. 

4. Das Maschinenhaus i s t  m i t  dekontamin ierbaren Böden auszus ta t ten .  

I m  übr igen  i s t  d i e  RSK de r  Ans ich t ,  daß auch i n  Zukun f t  noch Maßnahmen 
zu r  we i t e ren  Ver r ingerung  der  r a d i o a k t i v e n  Ab le i tungen  mög l i ch  s ind .  Welche 
d i e s e r  Maßnahmen gee igne t  und notwendig s ind ,  s o l l t e  anhand de r  B e t r i e b s -  
er fahrungen aus laufenden Anlagen entsch ieden werden. 
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5.2 Probennahmeeinrichtungen f ü r  den Nachweis von Jod ..................... ........................... 
D ie  Probennahmeeinrichtungen f ü r  den Nachweis von Jod s i n d  b e i  langen L e i -  
tungswegen b i s  z u r  P ießste l le  und b e i  de r  Verwendung von ungeeigneten Ak- 
t ivkoh leprobesammlern nu r  bed ing t  i n  de r  Lage, r e p r ä s e n t a t i v e  MeCergeb- 
n i s s e  zu l i e f e r n .  

D ie  Auslegung de r  Probennahmeleitung e r f o l g t  e i n h e i t l i c h  m i t  e i n e r  maxi- 
malen Le i tungs länge  zwischen Kamin und Meßgerät von 5 m. Ferner  werden 
A k t i v k o h l e f i l t e r  s t a t t  Mo leku la rs ieben  a l s  Probensammler verwandet. 

D ie  RSK h ä l t  d i e  vorgesehenen E in r i ch tungen  f ü r  geeignet ,  um e i n e  repräsen-  
t a t i v e  und ve rg l e i chba re  Bestimmung de r  Jodab le i t ung  über  den Kamin zu ge- 
wäh r l e i s t en .  Zur S i c h e r s t e l l u n g  s i n d  jedoch Wiederholungsmessungen z u r  
Oberprüfung des verwendeten Schl auchfa k t o r s  e r f o r d e r l  i ch .  

6. A u s f a l l  des Schnel labschal tsystems b e i  B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ............................ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -n - -  

Analysen zum A u s f a l l  des Schnel labschal tsystems b e i  B e t r i e b s t r a n s i e n t e n ,  
d i e  vom Gutachter  du rchge füh r t  wurden, ergaben f ü r  das KKW B i b l  i s ,  B lock  A, 
daß de r  1 , l - fache Auslegungsdruck des Primärsystems n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  
w i rd .  

D ie  Abb lasekapaz i tä t  de r  V e n t i l e  am Druckha l t e r  geh t  e m p f i n d l i c h  i n  den 
maximal e r r e i c h t e n  Systemdruck e i n .  Da d i e  Abb lasekapaz i tä t  i n  den darau f  
fo lgenden Anlagen g e r i n g e r  i s t  a l s  i m  KKW B i b l i s ,  B lock  A, kann nach Aus- 
sage des Gutachters  f ü r  d i ese  Anlagen n i c h t  ausgeschlossen werden, daß der  
1 , l - fache  Auslecungsdruck des Primärsystems ü b e r s c h r i t t e n  w i r d .  Der Her- 
s t e l l e r  g i b t  jedoch an, daß nach eigenen Berechnungen de r  1 , l - fache Aus- 
legungsdruck auch b e i  d iesen  Anlagen n i c h t  e r r e i c h t  werde. Diese Aussage 
i s t  vom Gutach te r  zu bes tä t i gen .  

D ie  RSK v e r t r i t t  d i e  Meinung, daß d i e  b e i  diesem Druck au f t r e tenden  Be la -  
stungen zu k e i n e r  Schädigung des Primärsystems führen .  

Zur Gewähr le is tung der  l a n g f r i s t i g e n  U n t e r k r i t i k a l i t ä t  s t e h t  das Zusatz- 
bo r i e r sys tem z u r  Verfügung. Dieses kann gegen d i e  b e i  Be t r iebss tö rungen  
b e i  Versagen de r  Reaktorschnellabschaltung au f t r e tenden  Drücke i n  den 
Hauptküh lk re is  Borsäure e inspeisen.  Bo rkonzen t ra t i on  und E inspe i se ra te  
r e i c h e n  f ü r  d i e  l a n g f r i s t i g e  U n t e r k r i t i k a l i t ä t  aus. 

Zusammenfassend i s t  d i e  RSK de r  Meinung, daß aufgrund de r  vo rge leg ten  Ana- 
l y s e  a u f  e i n  d i v e r s i t ä r e s  zwe i tes  Schnel1abschal tsystem v e r z i c h t e t  werden 
kann. 

7. Brenne1 emen tl aggr 
- - - - - - - - - - - - C -  

7.1 Vergrößerung de r  Lage rkapaz i t ä t  und Ver längerung de r  Lage rze i t en  von 
abgebrannten Brennelementen -- ------------3----e3--u--e--u-----3--u----C----------------7-u---- 

Es i s t  vorgesehen, das Brennelement lager zu vergrößern,  um e i n e  größere An- 
zah l  abgebrannter  Brennelemente l a n g f r i s t i g  1  agern zu können. Dadurch e r -  
höh t  s i c h  sowohl d i e  i n t e g r a l e  Nachwärmeprodukt ion,a ls  auch das i n t e g r a l e  
A k t i v i t ä t s i n v e n t a r .  
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Die  RSK h a t  gegen e i n e  Vergrößerung der  Lage rkapaz i t ä t  de r  Brennelementbek- 
ken ( 1  1/3 Kern1 adung) ke ine  g rundsä tz l  i chen  s i c h e r h e i  t s techn ischen  Bedenken 
h i n s i c h t l i c h  nuk lea re r ,  mechanischer und wärmetechnischer Auslegung. S i e  
w e i s t  da rau f  h i n ,  daß d i e  K a p a z i t ä t  des Lagerbeckens n u r  sowe i t  ausgenutz t  
werden d a r f ,  daß b e i  Bedar f  a l l e  Brennelementelaus dem Reak to rd ruckbehä l te r  
ausge lager t  werden können. Be i  Mehrbl ockanl agen so1 1  t e  d i e s e r  P l a t z  i n  j e -  
dem B lock  z u r  Verfügung stehen. 

7.2 Beschädigung -------- -- --- abgebrannter ~ r e n n e l  emente' b e i  i h r e r  Handhabung 

Be i  de r  Brennelementhandhabung kann es zu einem Abs tu rz  e ines  Brennelementes 
kommen, de r  z u r  Beschädigung e i nes  oder  mehrerer Brennelemente f üh ren  kann. 
Dies kann hohe r a d i o a k t i v e  F r e i  setzungen z u r  Fo lge haben. 

D ie  RSK i s t  de r  Meinung, daß,unabhängig vom Umfang de r  S p a l t p r o d u k t f r e i s e t -  
zung ,S tö r fä l le  b e i  de r  Brennelementhandhabung durch k o n s t r u k t i v e  und ver -  
fah rens techn ische  Maßnahmen, entsprechende S icherhe i t szusch läge  b e i  de r  
Auslegung sowie regelmäßige Prüfungen äußers t  unwahrsche in l i ch  gemacht wer- 
den s o l l t e n .  I n  diesem F a l l  h ä l t  s i e  es f ü r  g e r e c h t f e r t i g t ,  b e i  de r  Berech- 
nung de r  r a d i o l o g i s c h e n  Belastungen durch f r e i g e s e t z t e s  Jod n u r  d i e  I n h a l a -  
t i o n s d o s i s  zu be rücks i ch t i gen .  Un te r  d i e s e r  Voraussetzung h a t  de r  Gutachter  
e r m i t t e l t ,  daß d i e  zu erwartenden S t rah lenbe las tungen  durch e i nen  so lchen 
S t ö r f a l l  w e i t  un te rha lb  de r  gü l  t i g e n  D o s i s r i c h t w e r t e  1  iegen. 

D ie  RSK geh t  jedoch davon aus, daß der  Abs tu rz  e i nes  Brennelement t ranspor t -  
b e h ä l t e r s  a u f  das Lagerbecken entweder durch d i e  Auslegung behe r r sch t  oder  
aber  durch Verr iege lungen und a d m i n i s t r a t i v e  Maßnahmen h i n re i chend  unwahr- 
s c h e i n l i c h  gemacht und i n  se inen Auswirkungen begrenz t  w i r d .  

Be i  de r  Handhabung des Brennelementtransportbehälters i s t  vom Hubgerüst 
e i n e  maximale Fa l lhöhe  von 21 m mögl ich.  Da der  B e h ä l t e r  jedoch n u r  f ü r  e i n e  
Fa l lhöhe  von 9  m ausge leg t  i s t ,  kann es beim Absturz  zu hohen Dosisbe las-  
tungen kommen. 

D ie  RSK i s t  de r  Ans ich t ,  daß d i e  Brenne1 ement t ranspor tbehäl  t e r  so auszulegen 
oder d i e  Transportwege so zu g e s t a l t e n  s ind ,  daß d i e  B e h ä l t e r  e inen  Abs tu rz  
aus der  i n f r a g e  kommenden Höhe ohne schwere Beschädigung überstehen, so daß 
es zu k e i n e r  S p a l t p r o d u k t f r e i s e t z u n g  kommt. D ie  Lösung d i e s e r  Frage i s t  
n i c h t  konzep t re levan t .  

7.4 Verknüpfung ------ --- ------------- des Notkühlsystems ......................... m i t  dem Beckenkühlsystem -,--- 

Zwi schen zwei Strängen des Notkühl  systems und dem Bec kenkühl sys tem 1 iegen 
t e i l w e i s e  rohr le i tungsmäßige  Verknüpfungen vor .  Aus diesem Grund s i n d  b e i  
de r  Umschaltung von de r  Beckenkühlung a u f  das Notkühlsystem oder umgekehrt 
mehrere Armaturen zu be tä t i gen .  

D i e  Wah rsche in l i chke i t  f ü r  e i n  Versagen de r  Umschaltung von Beckenkühlung a u f  
Notkühlung i s t  nach e i n e r  Zuve r l äss i gke i t sana l yse  des H e r s t e l l e r s  sehr  ge r i ng .  
Außerdem wurde geze ig t ,  daß s e l b s t  dann, wenn b e i  großem Leck i n  de r  Haupt- 
k ü h l m i t t e l  l e i  tung  d i e  Beckenkühl l e i  tung  o f f e n  b l e i b e n  so1 1  t e ,  aufgrund de r  
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geodät ischen Höhendi f ferenz - d i e  Wasseroberkante i m  Brennelement-Becken 
l i e g t  13,50 m über  M i t t e  H a u p t k ü h l m i t t e l l e i t u n g  - nach e r f o l g t e m  "blow-down" 
k e i n  Wasser i n  das Brennelement-Becken g e f ö r d e r t  w i r d .  K l e i n e  und m i t t l e r e  
Lecks werden m i t  H i l f e  de r  Sicherheitseinspeisepumpe beher rsch t ,  deren L e i -  
tung  ke ine  Verbindung z u r  Beckenküh l le i tung  au fwe i s t .  E r s t  b e i  einem Druck 
von mehr a l s  10 b a r  w i r d  vom ND-Einspeisesignal  d i e  Nachkühlpumpe e ingescha l -  
t e t .  Somit  i s t  auch f ü r  k l e i n e  und m i t t l e r e  Lecks b e i  o f f e n e r  Beckenküh l le i -  
tung  k e i n  nennenswerter V e r l u s t  von e ingespeis tem Borwasser mögl ich.  

D ie  RSK h a t  au fg rund  de r  oben genannten Aussagen ke ine  Bedenken gegen d i e  
Verknüpfung des Beckenkühlsystems m i t  dem Notkühlsystem. 

8. S t rah lenbe las tung  ---------------- -------- b e i  Inspek t ions - ,  ---------------- Wartungs- --------- und Repara tu ra rbe i ten  -------------- 

Bei  der  bau l i chen  Ges ta l tung  e i nes  Kernk ra f twerks  i s t  de r  Forderung Rechnung 
zu t ragen,  daß b e i  spä te ren  Inspek t ions - ,  Wartungs- und Repara tu ra rbe i ten  
sowie b e i  Wiederholungsprüfungen d i e  S t rah lenbe las tung  des Personals  äußers t  
g e r i n g  b l e i b t .  Insbesondere s i n d  d i e  ausreichende Zugäng l i chke i t  de r  be- 
t r e f f e n d e n  Räume, Abschirmung de r  Transportwege sowie geeignete Bedingungen 
der  Reinigungs- und Spü la rbe i t en  an Behä l t e rn  und Rohr le i tungssystemen 
s i c h e r z u s t e l l e n .  Be i  de r  Überprüfung der  vorgesehenen Maßnahmen s o l l t e  von 
einem nach lang jähr igem B e t r i e b  zu erwartenden St rah lenpegel  ausgegangen 
werden. 

D ie  RSK h ä l t  das Konzept des KWU-Druckwasserreaktors i m  H inb l  i c k  a u f  d i e  
S t rah lenbe las tung  b e i  Inspek t ions - ,  Wartungs- und Repara tu ra rbe i  t e n  f ü r  aus- 
gewogen; d i e  gesamte S t rah lenbe las tung  s e t z t  s i c h  aus v i e l e n ,  etwa g l e i c h  
großen E i n z e l b e i t r ä g e n  zusammen. D ie  RSK h ä l t  daher größere konzeptändern- 
de Maßnahmen n i c h t  f ü r  notwendig.  S i e  i s t  jedoch de r  Meinung, daß durch 
s tänd ige  Verbesserung i m  D e t a i l  k ü n f t i g  e i n e  w e i t e r e  Reduzierung der  S t rah-  
lenbe las tung  b e i  Inspek t ions - ,  Nartungs- und Repara tu ra rbe i ten  mög l i ch  i s t .  

I m  H i n b l i c k  auf d i e  Auswechelbarke i t  großer  Pr imärkreiskomponenten (z.B. 
Dampferzeuger, Druc kha l  t e r  und Hauptkühl m i  t t e l  pumpen) hä l  t d i e  RSK es f ü r  
s i n n v o l l ,  daß schon b e i  de r  Auslegung Vorkehrungen g e t r o f f e n  werden, sowe i t  
d i ese  ohne e rheb l i chen  Mehraufwand mög l i ch  s i n d  und s i che rhe i t s t echn i schen  
Überlegungen (z.B. Wiederholungsprüfung) n i c h t  entgegenstehen. 

9. Be rücks i ch t i gung  de r  endgü l t i gen  S t i l l e g u n g  und de r  Abtragung von Kern- 
k ra f twe rken  i n  de r  Baue1 anung ...................... .......................................... 

D ie  RSK h a t  i n  i h r e n  Unterausschüssen über d i e  Be rücks i ch t i gung  der  end- 
gü l  t i g e n  S t i  11 egung und der  Abtragung von Kernkraf twerken b e i  de r  Baupl a- 
nung beraten.  Z i e l  de r  Beratungen war d i e  Formul ierung konk re te r  Anforde- 
rungen a u f  de r  Bas is  des heu t i gen  Kenntnisstandes. 

Es w i r d  dabei  da rau f  hingewiesen, daß e i n e r s e i t s  d i e  von B e t r e i b e r s e i t e  
i n i  ti i e r t e n  Untersuchungen a u f  wesent l  i c h e  F r a g e s t e l l  ungen w ie  : zu erwar- 
tende St rah lenpegel  und St rah lendosen sowie zu en tw icke lnde  Abbaumethoden 
und Abbauwerkzeuge z u r  Vermeidung hoher Dosen, n i c h t  eingehen, und daß 
a n d e r e r s e i t s  d i e  En tw ick lung  k o n k r e t e r  Bese i t i gungsver fahren  d i e  En tsche i -  
dung de r  Behörden darüber  vo rausse tz t ,  ob und gg f .  u n t e r  welchen Randbedin- 
gungen Großkomponenten (z.B. RDB) i n  de r  Nähe e ines  K ra f twe rks tando r t es  f ü r  
lange Z e i t  g e l a g e r t  werden dür fen.  D ie  RSK i s t  i n  d i e s e r  Frage de r  Meinung, 
daß d i e  b i s h e r i g e n  Beratungen g e z e i g t  haben, daß d i e  v e r n ü n f t i g s t e  A l  t e r -  
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n a t i v e  i n  e i n e r  Lagerung des gesamten Reaktordruc kbehäl t e r s  e insch l  i e ß l  i c h  
schwach a k t i v i e r t e r  B e t o n t e i l e  i n  der Nähe der Anlage un te r  entsprechenden 
Vorkehrungen besteht.  

Zusammenfassend werden folgende Anforderungen f o r m u l i e r t :  

1. Bei der Auslegung und Anordnung von Bauten, Komponenten und Systemen, 
insbesondere der i m  bestimmungsgemäßen Be t r i eb  a k t i v i e r t e n  und kontami- 
n i e r t e n  Anlagente i le ,  i s t  i h r e  Besei t igung nach e i n e r  endgül t igen S t i l l -  
legung der Anlage zu berücksicht igen.  

2. Die i n  Bet racht  zu ziehenden An lagente i le  s ind  so auszulegen und anzu- 
ordnen, daß i m  F a l l  i h r e r  Besei t igung der Zugang zu ihnen, i h r e  Dekonta- 
minat ion,  i h r  Abbau und i h r  Transport  i n  der Anlage be i  e i n e r  Strahlen-  
belastung durchführbar sind, d i e  auch unterhalb der j e w e i l s  zulässigen 
Werte so ge r ing  wie mögl ich i s t .  

3. Zu diesem Zweck s ind  mindestens folgende Maßnahmen e r f o r d e r l i c h :  

a)  Es s ind  geeignete Anschlüsse zur  Dekontamination an a l l e n  a k t i v i e r t e n  
Rohrlei tungen vorzusehen. 

b )  Die Auswechselbarkeit großer und vo rauss i ch t l i ch  s t a r k  a k t i v i e r t e r  
Komponenten muß mögl ich sein. 

C )  Bei der Gestal tung des inneren T e i l s  des Bio logischen Schi ldes muß 
den E r fo rde rn i  ssen e i n e r  Besei t igung m i  t geeigneten Maßnahmen ( z  .B. 
Sprengung) \.Rechnung getragen werden. 

4. Die f ü r  d i e  S t i l l e g u n g  und Besei t igung der Anlage und ggf.  f ü r  e ine  Re- 
para tur  oder einen Austausch von Komponenten geplanten und i n  der Auslegung 
be rücks i ch t i g ten  Maßnahmen s ind  darzulegen. 

5. Es i s t  s i che rzus te l l en ,  daß b e i  Er r ich tung und B e t r i e b  der Anlage e ine  
ve rb ind l i che  Dokumentation über den Aufbau, d i e  Abmessungen und d i e  
s t o f f l i c h e  Zusammensetzung a l l e r  Komponenten und Bauwerke, d i e  i m  Be- 
t r i e b  a k t i v i e r t  oder kontamin ie r t  werden, angelegt und auf  aktuel lem 
Stand gehalten wird.  

Durch d i e  vorstehenden Anforderungen kann nach Meinung der RSK e ine  s icher -  
he i ts techn isch  unbedenkliche S t i l l e g u n g  und Besei t igung von Kernkraftwerken 
gewähr le is te t  werden, wenn besondere Lagermögl ichkeiten des Reaktordruck- 
behä l te rs  und von Betonschutt  geschaffen werden. 

10. Incore- Inst rument ierung ...................... 
Die Le is tungsver te i lung i m  Reaktorkern muß durch geeignete Meßeinrichtungen . . 
uberwacht werden. Einzel f ragen zu den Meßeinrichtungen, wie s i e  i n  KWU- 
Reaktoren verwendet werden, h ä l t  d i e  RSK f ü r  n i c h t  konzeptrelevant.  Zu 
diesen Fragen zur  Incore- Inst rument ierung w i r d  s i e  S te l l ung  nehmen, nach- 
dem e ine  gu tach te r l i che  Überprüfung e i n e r  Studie des H e r s t e l l e r s  v o r l i e g t .  
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11. F u n k t i o n s t ü c h t i g k e i t  de r  Nachkühlpumpen b e i  Atmosphärendruck i m  
S icherhe i  tsbehäl  t e r  ............................................................... 

Es muß b e i  einem K ü h l m i t t e l  ver1 u s t s t ö r f a l l  g e w ä h r l e i s t e t  se in ,  daß auch b e i  
Atmosphärendruck i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  d i e  Nachkühlpumpen nach Umschalten 
a u f  den Sumpfbetr ieb f u n k t i o n s t ü c h t i g  b l e i b e n  und n i c h t  i n f o l g e  K a v i t a t i o n  
a u s f a l l  en. 

Der H e r s t e l l e r  b e s t ä t i g t e  de r  RSK, daß durch geeignete Maßnahmen e i n  k a v i -  
t a t i o n s f r e i e r  B e t r i e b  der  Pumpen g r u n d s ä t z l i c h  mög l i ch  i s t .  Außerdem w e i s t  
e r  darau f  h i n ,  daß d i e  F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  de r  Pumpen durch e i n e  s i c h  kurz -  
z e i t i g  e i n s t e l l e n d e  K a v i t a t i o n  nach Umschaltung au f  Sumpfbetr ieb n i c h t  be- 
e i n t r ä c h t i g t  würde. 

D ie  RSK i s t  der  Auffassung, daß e i n  e i nwand f re i e r  Nachkühlbet r ieb b e i  A t -  
mosphärendruck i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  b e i  nu r  zwei zu r  Verfügung stehenden 
Nachkühlsträngen g e w ä h r l e i s t e t  s e i n  muß. 

12. Absper rven t i  1 der  Sumpfsauql e i  tung i nne rha lb  des S icherhe i  tsbehäl  t e r s  --- ----------------- ---- ------ ................................... 

Für  d i e  Sumpfsauglei tung zwischen S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  und außenl iegender 
Absperrarmatur s i e h t  d i e  Auslegung des H e r s t e l l e r s  e i n e  Doppelrohrkon- 
s t r u k t i o n  vor ,  um zu verh indern,  daß b e i  einem Bruch der  Sumpfsauj le i tung 
während der  Notkühlphase das Wasser aus dem Sumpf des S i che rhe i t sbehä l t e r s  
i n  den Ringraum f l i e ß t  und dadurch d i e  Notkühlung v o l l s t ä n d i g  a u s f ä l l t .  

Der Gutachter  f ü r  das Kernkra f twerk  Hamm (KKH) h ä l t  d i e  vom H e r s t e l l e r  vo r -  
g e s t e l l t e  Kons t ruk t i on  des Doppelrohres f ü r  techn isch  n i c h t  z u f r i e d e n s t e l l e n d  
und f o r d e r t  deswegen b e i  KKH e i n e  innenl iegende Absperrarmatur i n  der  Sumpf- 
saug1 e i  tung. 

Die RSK h ä l t  d i e  Forderung nach e i n e r  zwei ten innenl iegenden Absperrarmatur 
f ü r  s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h  n i c h t  s i n n v o l l ,  insbesondere da d i e  Sumpfsauglei- 
tung  nu r  ger ingen Belastungen un te rwor fen  i s t .  S ie  e m p f i e h l t  s t a t t  dessen 
ggf .  d i e  Doppe l rohrkons t ruk t ion  zu e r t ü c h t i g e n .  

13. Notstandssystem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  
D ie  RSK h ä l t  e i n  Notstandssystem f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  das folgenden s i c h e r h e i t s -  
technischen Anforderungen genügt: 

1. Komponenten und Tei lsysteme des Notstandssystems müssen durch bau l i che  
Maßnahmen oder, wo d ies  n i c h t  mög l i ch  i s t  (z.B. Nebenkühlwasserentnahme- 
s t e l  l e n  oder Nebenkühlwasserkühl türme), durch räum1 i c h  ge t renn te  Auf-  
s t e l l u n g  gegen äußere Einwirkungen geschü tz t  werden. 

2. Durch e i n e  konsequente Entkopplung des Notstandssystems von anderen Kern- 
kraf twerkssystemen muß s i c h e r g e s t e l l t  se in ,  daß d i e  Funk t ion  des Not- 
standssystems n i c h t  durch Schäden i n  zers tö rbaren  Anlagebereichen beein- 
t r ä c h t i g t  werden kann. Dies g i l t  sowohl f ü r  ver fahrenstechnsiche Systeme 
a l s  auch f ü r  d i e  Energieversorgung und das Reaktorschutzsystem, 

3. Durch d i e  Entkopplung muß darüber hinaus s i c h e r g e s t e l l t  werden, daß Fremd- 
e i n g r i f f e  und Fehlbedienungen a u f  der  Warte oder i n  anderen n i c h t  beson- 
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ders geschützten Anlagebereichen n i c h t  zu e i n e r  Bee in t räch t igung  der  
Funk t ion  des Notstandssystems führen  können. 

4. An dem Notstandssystem dü r fen  weder aus b e t r i e b l i c h e n  Gründen noch zu 
Prüfzwecken E i n g r i f f e  vorgenommen werden, d i e ,  wenn s i e  i m  N o t s t a n d s f a l l  
n i c h t  mehr zurückgenommen bzw. zu Ende g e f ü h r t  werden können, zu e i n e r  
Bee in t räch t igung  der  Abschaltung jund de r  Nachwärmeabfuhr f üh ren  können. 

5. Bei  F u n k t i o n s u n t ü c h t i g k e i t  der  Warte muß es mög l i ch  se in ,  d i e  Anlage m i t  
H i l f e  des Notstandssystems abzufahren, ohne daß Reaktorschutzgrenzwerte 
ü b e r s c h r i t t e n  werden, d i e  zu e i n e r  automatischen Abschaltung des Reaktors 
führen.  Die Anlage muß i nne rha lb  von 10 Stunden durch Abblasen au f  de r  
Sekundärsei te i n  e inen Zustand gebracht  werden können, der  anschl ießende 
Nachwärmeabfuhr über das Notnachkühlsystem e r l a u b t .  Während d i e s e r  Phase 
i s t  f ü r  das Notnachkühlsystem ke ine  Redundanz e r f o r d e r l i c h .  

Be i  der  Diskuss ion des Notstandssystems m i t  dem H e r s t e l l e r  h a t  s i c h  d i e  RSK 
davon überzeugt,  daß d i e  oben au fge führ ten  Forderungen e r f ü l l t  werden können. 

BAZ Nr. 121 vom 5.7.1977 120. S i t zung  am 19.1.1977 

1. Brennelementfertigungsanlage de r  Firma Exxon i n  L ingen 

D ie  Firma Exxon Nuclear  GmbH h a t  e inen Antrag a u f  E r r i ch tungs -  und B e t r i e b s -  
genehmigung f ü r  e i n e  Brennelementfertigungsanlage i n  Lingen g e s t e l l t .  Zweck 
der  Anlage i s t  es, b i s  zu 5 Gew.-% angere icher tes  Uran, das a l s  UFg g e l i e -  
f e r t  w i rd ,  i n  U02 umzuwandeln, zu P e l l e t s  zu pressen, zu s i n t e r n  und d iese  
P e l l e t s  zu Brennelementen zu ve ra rbe i t en .  I n  e i n e r  e r s t e n  Ausbaustufe s o l l  
a u f  d i e  Konversion und d i e  P e l l e t f e r t i g u n g  v e r z i c h t e t  werden. S t a t t  dessen, 
werden zunächst d i e  f e r t i g e n  P e l l e t s  aus den USA a n g e l i e f e r t  und i n  der  An- 
l age  w e i t e r v e r a r b e i t e t .  D ie  RSK geht  jedoch b e i  i h r e r  Stellungnahme von dem 
beantragten Ausbau der  Anlage aus. 

Der S tando r t  de r  Anlage 1 i e g t  Ca. v i e r  K i lometer  südl  i c h  des Zentrums de r  
S tad t  Lingen. Er wurde vom Gutachter  u.a. anhand der  Bewertungsdaten des 
Bundesmini s t e r s  des Innern  f ü r  Kern k ra f twe rkss tando r te  b e u r t e i  1 t. Danach 
e r g i b t  s i ch ,  daß de r  S tandor t  insgesamt g u t  gee igne t  i s t  f ü r  d i e  E r r i c h t u n g  
e i n e r  solchen Anlage, zumal i h r  r ad io l og i sches  Gefährdungspotent ia l  sehr  
g e r i n g  i s t .  

D ie  Auslegung der  Anlage e r f o l g t  d e r a r t ,  daß e i n e  maximale Abgabe über  den Ka- 
min von 1 g Uran p r o  Jahr b e i  Normalbet r ieb n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  w i rd .  D ie  dar -  
aus r e s u l t i e r e n d e  S t rah lenbe las tung  an de r  Geländegrenze b e t r ä g t  10 yrem 
i n  50 Jahren. D ie  RSK h ä l t  d iesen Wert f ü r  vernachläss igbar .  

E ine Abgabe von u ranha l t i gen  Abwässern i s t  n i c h t  vorgesehen. D e r a r t i g e  Ab- 
wässer werden über doppelwandige Rohr le i tungen einem Verdampfer bzw. e i n e r  
gesonderten Abwasseraufbereitungsanlage zuge füh r t  und r e z y k l i e r t .  D ie  Ver- 

120. S i t zung  



dampfungsrückstände werden entsprechend den behörd l i chen  V o r s c h r i f t e n  der  
End1 agerung zuge führ t .  

Der Gutachter  h a t  i n  se ine r  S t ö r f a l l b e t r a c h t u n g  das Versagen von An lagen te i -  
l en ,  S t ö r f ä l  l e  durch äußere Einwirkungen, Handhabungsstörfäl l  e, Expl osionen 
und Brände sowie den K r i t i k a l i t ä t s s t ö r f a l l  un te rsuch t .  D ie  RSK b e t r a c h t e t  
den le tz tgenannten  Fa1 1 a l  s  Aus1 egungss tö r f a l l  h i n s i c h t l  i c h  der  r a d i o l  ogischen 
Belastung. Der Gutachter  b e s t ä t i g t e ,  daß d i e  h i e r b e i  zu erwartenden Dosisbe- 
las tungen w e i t  u n t e r  den g ü l t i g e n  Planungsr ichtwer ten l i e g e n .  

D ie  RSK h a t  ke ine  Bedenken gegen den S tandor t  und das Konzept der  Brennele- 
ment fer t igungsanlage und e m p f i e h l t  dem Bundesminister des Innern, der  E r t e i -  
l ung  der  l. Teilerrichtungsgenehmigung zuzustimmen. 

D ie  RSK w e i s t  i m  übr igen  darauf  h i n ,  daß s i e  d i e  S i c h e r h e i t  de r  beantragten 
Anlage nu r  i m  H inb l  i c k  a u f  das r a d i o l  ogische Gefährdungspotent ia l  b e u r t e i l t .  
D ie  Auslegung der  Anlage gegenchemisch- tox ische Gefährdung i s t  k e i n  Bera- 
tungsthema der  RSK. 

BAZ Nr.124 vom 8.7.1977 

1 . Kernkra f twerk  Hamm 
Standor t  und S i che rhe i  t skonzept  

I m  Jahre 1975 s t e l l t e  d i e  K e r n k r a f t  Hamm (KKH) GmbH den Antrag au f  E r r i c h -  
tung e ines  Kernkraf twerks,  das m i t  einem 1300 MWe-KWU-Druckwasserreaktor 
a u s g e s t a t t e t  werden s o l l .  Der Reaktor h a t  e i n e  thermische Le i s tung  von 
3765 r-IW. 

D ie  RSK b e r i e t  zu Fragen des Standor ts  und des S icherhe i tskonzepts  des KKH. 
Der Ausschuß "S t rah lenschu tz  b e i  kerntechnischen An1 agen" b e i  der  SSK behan- 
de l  t e  d i e  Fragen der  S t r a h l  enexposi t i o n  der  Bevöl kerung i n  der  Standortum- 
gebung . 
Zu den:Beratungen lagen  fo lgende Gutachten vor :  

- Kernkra f twerk  Hamm, S icherhe i tsgu tach ten  SG 1/1, Standor t ,  RN TÜV, 
J u l i  1976; 

- Kernkra f twerk  Hamm, S icherhe i tsgu tach ten  SG 1/2, Konzept, RN TOV, 
J u l i  1977; 

- Gutachten über d i e  B e l a s t b a r k e i t  der  L ippe  und der  westdeutschen Kanäle 
m i t  r a d i o a k t i v e n  A b f a l l  s t o f f e n  aus den Kernkraf twerken (Thorium-Hochtem- 
p e r a t u r -  und Le ich twasser reak to r )  der  Ve re in i g ten  E1 e k t r i z i  tä tswerke West- 
f a l e n  AG am Standor t  Hamm, Bayer ische B io l og i sche  Versuchsansta l t ,  
Oktober 1976; 
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- Gutachten über d i e  Auswirkungen r a d i o a k t i v e r  Ablei tungen aus dem Kernkra f t -  
werk Hamm (KKH) m i t  Druckwasserreaktor 1300 MWe au f  den Menschen durch I n -  
ges t ion  aus l andw i r t scha f t l i chen  Produkten sowie durch I n h a l a t i o n  und ex- 
t e r n e r  Bestrahl  ung, Crößmann, Fe1 dmann , Oktober 1976 ; 

- Ergänzungsgutachten, Kernkraftwerk Hamm: Zusammenfassung der rad io log ischen 
:Gutachten zum Standort  und ergänzende gu tach t l i che '  Aussagen zum Standort,  
RN TÜV, Januar 1977; 

- Kernkraftwerk Hamm: Ergänzende Stellungnahme, Bayerische Bio logische Ver- 
suchsanstal t, Januar 1977. 

Aufgrund der Beratungsergebnisse w i r d  dem Bundesminister des Innern empfoh- 
len,  der  E r r i ch tung  von KKH am vorgesehenen Standort  zuzustimmen. 

Zu den nachstehend aufgeführ ten Punkten nimmt d i e  RSK wie f o l g t  S te l lung:  

1. Standort  -------- 
KKH s o l l  au f  dem Gelände des "Kraftwerkes Westfalen der  VEW" i n  der  Gemar- 
kung Uentrop-Schmehausen, d i e  s e i t  1975 zur  S tad t  Hamm gehört,  e r r i c h t e t  
werden. 

Auf dem Ca. 116 ha großen Gelände bef inden s i c h  d r e i  f o s s i l b e h e i z t e  K r a f t -  
werksblöcke m i t  e i n e r  Gesamtbruttoleistung von 672 MW. E in  Kernkraftwerk, 
der 300 MW Thorium-Hochtemperatur-Reaktor (THTR-300), i s t  noch i m  Bau. 

Der Standort  und seine nähere Umgebung s i n d  vornehmlich eben. Dieser T e i l  
der  Lippeniederung w i r d  überwiegend von Wiesen, Weiden und einzelnen k le inen 
Waldstücken bedeckt und l i e g t  au f  e i n e r  Höhe von etwa 70 m ü. NN. Größere 
Erhebungen s i n d  der  Brunsberg (125 m ü. NN.) etwa 5 km nordnordös t l i ch  und 
d i e  Beckumer Berge ( b i s  160 m ü. FIN) etwa 9 km no rdös t l i ch .  Das anschließende 
Gelände s t e i g t  nach Süden zum 25 km en t fe rn ten  Arnsberger Wald au f  etwa 
300 m an. 

Der Standort  der  Kernkraftwerke w i r d  i m  Nordwesten durch d i e  Bundesautobahn 
E 73 Oberhausen-Hannover, i m  Nordosten durch d i e  Landstraße 1.  Ordnung 
N r .  736 und i m  Südwesten von der  L i n i e  der  p r o j e k t i e r t e n  Verlängerung des 
Datteln-Hamm-Kanals begrenzt. I m  Südosten geht das Gelände i n  d i e  Wiesen 
und Weiden der  C i  ppeni ederung über. 

Den Beratungen wurden d i e  RSK-Le i t l in ien  zur  S t a n d o r t b e ~ r t e ~ l u n g ,  Juni  1975, 
zugrunde gelegt .  Dazu w i r d  i m  e inzelnen folgendes f e s t g e s t e l l t :  

1 .I .I Bevöl ---------- kerungsver te i  ---------- 1 ung 

Die Umgebung des Kraftwerks i s t  vornehmlich e i n  l änd l i ches  Gebiet. Die ers ten  
größeren Städte l i e g e n  i n  e i n e r  Entfernung von etwa 10 km. Es s i n d  d ies  
Hamm (ca. 83 000 Einwohner), Ahlen (ca. 51 000 Einwohner) und Beckum (ca. 
28 000 Einwohner). 

Größere Mensc henansamml ungen (maximal e geschätzte Personenza h l  mehr a l  s 
1000) , d i e  s i c h  nur  vorübergehend an einem O r t  aufhal  ten, s i n d  i n  einem 
Umkreis von 5 km um den Standort  i n  der Firma Dupont, auf den Sportp lätzen 
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i n  Hamm-Uentrop, Welwer-Eilmsen, Welwer-Norddinker und auf  einem Camping- 
p l a t z  zu erwarten. 

Die m i t t l e r e  Bevölkerungsdichte i n  der Umgebung des Kernkraftwerks i s t  i m  
Vergle ich zu den Verhältnissen an anderen i n  der  Bundesrepublik Deutschland 
genehmigten Kernkraftwerksstandorten i m  Bereich b i s  5 km a l s  günst ig  zu 
bezeichnen; f ü r  Bereiche von mehr a l s  5 km we is t  der Standort  keine Beson- 
derhei ten auf.  I m  Fernbereich (mehr a l s  40 km) 1 iegen d i e  Städte Dortmund, 
Münster, Hagen und Bochum. 

1 .I .2 Nutzung der Umgebung und umliegender Gewässer ------ ------- ---- ---------- -------------- 
Die Umgebung des Standortes w i r d  überwiegend land- und f o r s t w i r t s c h a f t l  i c h  
genutzt. 

I n  der L ippe w i r d  d e r z e i t  ke in  gewerbl icher Fischfang betr ieben.  Von Sport-  
f i sche rn  w i r d  i n  Standortnähe Ca. 1 t Fisch pro  Jahr gefangen. 

1.1.3 Verkehrswesen ------------- 
Das Kraftwerksgelände i s t  über d i e  zu den schon vorhandenen Anlagen führen- 
den Straßen an das ö f f e n t l i c h e  Verkehrsnetz angebunden. Neben Zufahr ts-  
straßen s i n d  e i n  Gleisanschluß und e i n  werkseigener Hafen am Datteln-Hamm- 
Kanal vorhanden. I m  Nordwesten f ü h r t  d i e  Bundesautobahn E 73 Oberhausen- 
Hannover i n  e i n e r  Entfernung von ca. 1,2 km am Standort vorbei.  

Der Gutachter b e s t ä t i g t e  der RSK, daß d i e  i n  der " R i c h t l i n i e  f ü r  den 
Schutz von Kernkraftwerken gegen Druckwellen aus chemischen Reaktionen durch 
Auslegung der Kernkraftwerke h i n s i c h t l i c h  i h r e r  F e s t i g k e i t  und i n d u z i e r t e r  
Schwingungen sowie durch Sicherhei tsabstände" des Bundesmini s t e r s  des Innern , 

vom August 1976 geforder ten Sicherheitsabstände eingehalten werden. 

Das geplante Kernkraftwerk 1 i e g t  unterhalb des Sektors C des m i  1 i tär ischen 
Flug-Nahverkehrsbereiches Gütersloh, unterhalb des m i l  i tär ischen T i e f f l u g -  
systems, das i n  e i n e r  Minimalhöhe von ca. 150 m über Grund bef logen w i r d  und 
unterhalb e ine r  i n  Ost-West-Richtung verlaufenden m i l i t ä r i s c h e n  Nach t t i e f -  
f lugs t recke,  d i e  i n  e i n e r  Hohe von Ca. 730 rn ü. NN. bef logen wird. Nach An- 
s i c h t  der RSK e r g i b t  s i c h  h ieraus jedoch keine größere Gefährdung der Um- 
gebung a l s  an anderen Standorten, da das Kernkraftwerk Hamm gegen den Ab- 
s t u r z  schnel l f l  iegender Mi 1 i tärmaschinen ausgelegt wird. 

Der Gutachter bes tä t i g te ,  daß d i e  gegenseTtige Beeinf lussung des KKH und an- 
derer, au f  dem Gelände bef  i n d l  i c h e r  Anlagen be i  der Begutachtung der "Ein-  
wirkungen von außen" be rücks i ch t i g t  wurden. 

1.1.4 Gewerbe und I n d u s t r i e  ..................... 
Der RSK l a g  e ine  Au fs te l l ung  der Gewerbebetri'ebe i m  l'0-km-Umkreis um den 
Standort vor. Danach i s t  i n  der Umgebung des Standortes ke in  Indust r iebe-  
t r i e b  angesiedelt ,  der e ine Gefahr für das Kernkraftwerk da rs te l l en  kQnnte. 

Die RSK i s t  der Ansicht,  daß d i e  i n d u s t r i e l l e  Entwicklung der Umgebung des 
Standortes durch d i e  Existenz des Kernkraftwerkes n i c h t  wesent l ich beein- 
t r ä c h t i g t  werden da r f .  S o l l t e n  zu einem späteren Ze i tpunkt  i n  der Umgebung 
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1.1.7 Geologische ------------------ und seismologische Verhä l tn isse  

Der Standort  gehört  erdbebengeographisch zum Norddeutschen T ie f land,  e i n e r  
seismotektonischen Gebietseinhei t ,  d i e  a l s  erdbebenarm zu bezeichnen i s t .  Die 
RSK s t e l l t  f e s t ,  daß e v t l .  dennoch zu erwartende Belastungen durch Erdbeben 
be i  der Auslegung des Kernkraftwerkes b e r ü c k s i c h t i g t  werden. 

Bergbaul ich bedingte S e i s m i z i t ä t  i n  der näheren und wei teren Umgebung des 
Standortes f ü h r t  nach Aussage des Gutachters zu geringeren Belastungen a l s  
d i e  n a t ü r l  ichen Erdbeben, gegen deren Auswirkungen d i e  Anlage geschützt i s t .  

1.2 St rah l  enexposi t i o n  der  Bevöl kerung ...................... 

1.2.1 Antragswerte ----- - W - w - -  

Es w i r d  f e s t g e s t e l l t ,  daß m i t  den vorl iegenden Antragswerten d i e  Dosisgrenz- 
werte nach 5 45 ( S t r l  S c h ~ )  e ingehal ten werden können. Dabei wurde be i  der Be- 
rechnung der  Schi l ddrüsendosis konserva t iv  angenommen, daß Jod zu 100% e l  e- 
mentar vor1 i e g t .  

Die Nuklidzusammensetzung des über den Kamin abgegebenen Jods i s t  h i n s i c h t -  
1 h der kurz lebigen A n t e i l e  zu überprüfen. Es w i r d  davon ausgegangen, daß 
Nachrechnungen durchgeführ t  werden, deren Ergebnisse be i  e i n e r  endgül t igen 
Festlegung der  Abgabewerte b e r ü c k s i c h t i g t  werden können. 

1.2.2 Abfahren des KKH über d i e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Sekundärkreises ................................................................ 
Der Gutachter bes tä t i g te ,  daß d i e  zulässigen Dosisgrenzwerte ( 5  45 Str lSchV) 
auch b e i  Anrechnung der beim No ts t romfa l l  verursachten Abgabe r a d i o a k t i v e r  
S t o f f e  au f  d i e  b e t r i e b l i c h e n  Abgaben e ingehal ten werden. 

2. Sicherheitskonzept ---------------- - 

KKH w i r d  nach einem Sicherhei tskonzept  gebaut, das s i c h  i m  Grundsatz b e i  den 
i n  der Bundesrepublik Deutschland betr iebenen Kernkraftwerken m i t  Druckwasser- 
reak to r  bewährt hat.  

Die RSK h a t  i n  e i n e r  Reihe von Sitzungen sowie i n  Sitzungen i h r e r  zuständi -  
gen Unterausschüsse gemeinsam m i t  Gutachtern und Genehmigungsbehörden über 
das Sicherhei  tskonzept f ü r  KWU-Kernkraftwerke m i t  Druckwasserreaktor, wie es 
f ü r  KKH vorgesehen i s t ,  beraten und dazu den A n t r a g s t e l l e r  angehört. Die E r -  
gebnisse d ieser  Beratungen, denen d i e  RSK i h r e  L e i t l i n i e n  f ü r  Druckwasser- 
reaktoren vom 24. A p r i l  1974 zugrunde leg te ,  s ind  i n  der RSK-Empfehlung zu 
den "Sicherhei  t s t e c h n i  schen F rages te l l  ungen b e i  KWU-Druckwasserreaktoren" 
( v g l  . I l9.Si tzung am 15.12.1976)+) zusammengetragen. Auf diese Empfehlung 
w i r d  h i e r  verwiesen. 

Darüber hinaus b e r i e t  d i e  RSK über d i e  Nebenkühlwasserversorgung des Kern- 
kraftwerkes. I m  Unterschied zu den b i she r  angeführten KWU-4-Loop-An1 agen 
w i r d  das Nebenkühl wasser s tandor tbed ing t  über  Zel lenkühl  turme rückgekühl t. 
A ls  Wasserspender stehen d i e  Lippe, deren Wasserführung i m  Vergle ich zu Vor- 
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f l u t e r n  b i she r  genehmigter Kernkraftwerke ger ing  i s t ,  und der  Datteln-Hamm- 
Kanal zur  Verfügung. 

Nach Aussage des Gutachters i s t  d i e  Nachwärmeabfuhr aus dem Kernkraftwerk 
auch be i  Unterste1 1 ung sehr unwahrscheinl i c h e r  S t ö r f ä l l  e  ges icher t .  Die RSK 
s t e l l t  f e s t ,  daß d i e  Nebenkühlwasserversorgung des Kernkraftwerks Hamm gegen- 
über dem b e i  1300 MWe-Druckwasserreaktoren b i s h e r  üb l i chen Konzept ke ine 
Nachte i le  aufweist .  

3. Schl ußbemerkunq -------------- 
Zusammenfassend s t e l l t  d i e  RSK f e s t ,  daß aus i h r e r  S i c h t  keine Bedenken ge- 
gen d i e  Er r ich tung des zweiten Kernkraftwerks am gewähl ten  Standort  bestehen. 
Die Dosisgrenzwerte können auch beim Be t r i eb  be ider  Kernkraftwerksblöcke 
und unter  Berücksicht igung der Vorbelastung am Standort  e ingehal ten werden. 
Die A u f t e i l  ung der Abgaberaten kann endgül t i g  i n  einem gemeinsamen Ab1 u f t -  
und Abwasserabl e i  tungsplan f e s t g e l e g t  werden. 

2 .  300-MUe-THTR-Prototypkernkraf twerk (THTR-300) 
Notkühl system 

Das Notkühlsystem bzw. Nachwärmeabfuhrsystem des 300-MWe-THTR-Prototypkern- 
kraf twerkes (THTR-300) i s t  i n  mehreren Sitzungen der  RSK und i h r e r  UA HOCH- 
TEMPERATURREAKTOREN und NOTKüHLUNG behandelt  worden. 

Der H e r s t e l l e r  h a t  d i e  Zuve r läss igke i t  des Systems durch verschiedene E r -  
tücht igungen verbessert ,  z.B. durch 

a )  I n s t a l  l a t i o n  eines 4. Notstromdieselaggregates, 

b) höherwert ige Aus1 egung der  Meßwerterfassung, 

C )  häuf igere  und umfangreichere Prüfungen, 

d) Anderung der Notkühl prozedur durch automati sche Umschal tung auf  den 
"of fenen K r e i s '  b e i  Aus fa l l  der  Kühlung i m  geschlossenen Kreis .  

Hinzu kommt, daß d i e  hohe Wärmekapazität der Reaktoreinbauten e ine  ca. d r e i -  
stündige Unterbrechung der  Nachwärmeabfuhr ohne Zerstörung der  Pr imärkre is -  
umschließung und der f ü r  e ine  Wiederaufnahme der  Nachwarmeabfuhr notwendi- 
gen Komponenten er laubt .  

Die RSK geht davon aus, daß beim t o t a l e n  Aus fa l l  des automatischen Notkühl-  
systems durch Notmaßnahmen innerha lb  der f ü r  d i e  Unterbrechung der  Nach- 
wärmeabfuhr zu läss igen Z e i t  e ine  ausreichend d imensionier te Mindestnotkühl-  
k e t t e  i n  Be t r i eb  genommen werden kann. Dazu i s t  u.a. nachzuweisen, daß nach 
d ieser  Z e i t  d i e  Gebläse wieder angefahren und i n  Be t r i eb  gehalten werden 
können. Es s i n d  Methoden zu e i n e r  S to r fa l l e r fassung  und - i d e n t i f i z i e r u n g  
zu en tw icke ln  und f ü r  d i e  e inzelnen S t o r f ä l l e  Ablaufplane f ü r  d i e  durchzu- 
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führenden Notmaßnahmen aufzuste l len.  Das Betr iebspersonal i s t  i n  geeigneter 
Weise m i t  den Notmaßnahmen v e r t r a u t  zu machen. 

Die Durchführung von Notmaßnahmen b e i  e i n e r  Unterbrechung der  Nachwärmeab- 
f u h r  m i t  den i n s t a l l i e r t e n  automatischen Systemen t r ä g t  dem Umstand Rech- 
nung, daß das Notkühlsystem des THTR-300 aus nu r  zwei unabhängigen T e i l -  
systemen besteht  und daß e i n i g e  Komponenten des Betriebssystems f ü r  d i e  Wärme- 
abfuhr  mi tbenutz t  werden. 

Die RSK i s t  der  Ansicht,  daß d i e  geforder ten Nachweise erbracht  werden kön- 
nen, und daB d i e  r e c h t z e i t i g e  Durchführung der Notmaßnahmen i m  B e d a r f s f a l l  
r e a l i s i e r b a r  i s t .  Die noch ausstehenden Detailnachweise s o l l e n  vom Gutachter 
g e p r ü f t  werden; d i e  RSK b i t t e t  vor  der Inbetriebnahme des THTR-300 um einen 
B e r i c h t  über das Ergebnis d iese r  Prüfungen und über d i e  Abnahme- und Funk t i -  
onsprüfungen. Die RSK h a t  un te r  diesen Voraussetzungen keine Bedenken gegen 
d i e  Ausführung des Notkühlsystems des THTR-300. 

1. Stellungnahme - vom Bundesminister des Innern der  Presse übergeben - zum 
Ur te i l ssp ruch  des Verwaltungsgerichts Fre iburg  i n  Sachen Kernkraftwerk 
Süd (Wyhl) 

Die Reaktor-Sicherhei tskommi ss ion (RSK) , d i e  den Bundesminister des Innern i n  
Fragen der Reaktors icherhe i t  berä t ,  h a t  s i c h  i n  i h r e r  monatl ichen Routine- 
s i t zung  am 16.3.1977 u.a. auch m i t  den mündlich bekanntgegebenen Gründen des 
U r t e i l s  des Verwaltungsgerichts Fre iburg  vom 14.3.1977 zum Kernkraftwerk 
Myhl befaßt.  Zur Frage der  Notwendigkeit  zur  Vorsorge gegen das Bersten des 
Reaktordruckbehälters nimmt d i e  Reaktor-Sicherheitskommission wie f o l g t  
S t e l l  ung: 

Das Verwaltungsgericht Fre iburg  s t e l l t e  i n  seinem U r t e i l  vom 14.3.1977 zur  
Aufhebung der  1. Teilerrichtungsgenehmigung f ü r  das Kernkraftwerk Süd ( ~ y h l  ) 
f e s t ,  daß auch Vorsorge gegen das Bersten des Reaktordruckbehälters g e t r o f f e n  
werden müsse und daß d ies  nur  durch den Bau e i n e r  Bersts icherung geschehen 
könne. 

I n  Übereinstimmung m i t  dem Verwaltungsgericht v e r t r i t t  d i e  RSK d i e  Auffas- 
sung, daß se lbs tve rs tänd l i ch  auch Vorsorge gegen das Bersten des Reaktor- 
druckbehäl ters g e t r o f f e n  werden muß. I m  Gegensatz zum Verwaltungsgericht kann 
aber d i e  RSK d i e  Meinung n i c h t  t e i l e n ,  daß d ies  nur  durch den Bau e i n e r  ' 

Bersts icherung geschehen könne. 

S e i t  der  technischen Diskussion über d i e  Sicherheitsanforderungen an das ge- 
p lan te  Kernkraftwerk BASF auf  dem Werksgelände i n  Ludwigshafen i m  Jahre 1970 
s ind  verschiedene Wege zu e i n e r  wei teren Verbesserung des Sicherhei tskon-  
zeptes besch r i t t en  worden. E iner  davon war d i e  Entwicklung eines Berstschutzes 
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aus Stahlbeton, e i n  anderer d i e  we i te re  Verbesserung der Q u a l i t ä t  des Reak- 
to rdruckbehä l te rs  sowie der Qua l i tä tss icherungs-  und Uiederholungsprüfungen. 
Hierzu i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß nach den physikal ischen Gesetzmäßigkeiten e i n  
Bersten des Reaktordruckbehälters, das zum Durchschlagen der S icherhe i ts -  
h ü l l e  f ü h r t ,  e r s t  ab e i n e r  gewissen Größe vorhandener Feh ler  e i n t r e t e n  
kann. Durch d i e  inzwischen e r r e i c h t e  Q u a l i t ä t  der  b e t r i e b l i c h e n  Wiederho- 
lungsprüfungen, e i n s c h l i e ß l i c h  Druckproben, werden aber solche Feh ler  m i t  
S i che rhe i t  f e s t g e s t e l l t ,  bevor s i e  zu katastrophalen Folgen führen können. 
Aus diesen Gründen w i r d  e i n  de ra r t i ges  Bersten des Reaktordruckbehälters 
ausgeschlossen. Die RSK h ä l t  deshalb i n  Obereinstimmung m i t  den Fachleuten 
des I n -  und Auslandes einen Berstschutz n i c h t  f ü r  e r f o r d e r l i c h .  

Abgesehen davon, h a t  d i e  RSK i m  Rahmen i h r e r  Beratungen zum Konzept e ines 
berstgeschützten Reaktors e i n  abschließendes U r t e i l ' ü b e r  d i e  Größe des 
durch einen Berstschutz r e a l i s i e r b a r e n  Sicherheitsgewinns - un te r  Berück- 
s i ch t i gung  des inzwischen nachgewiesenen hohen Standes der Druckbehälter- 
technologie - i m  Vergle ich zu möglichen s icherhei ts technischen Nachte i len 
f ü r  d i e  Reaktoranlage noch n t c h t  abgegeben. Eine d iesbezügl iche d e t a i l l i e r t e  
Überprüfung wäre Gegenstand e i n e r  weiterführenden Beratung zur  Er r ich tung 
des geplanten Kernkraftwerks BASF gewesen, d i e  s i c h  nach Zurücknahme des 
Antrages der  BASF AG jedoch e r ü b r i g t  hat .  

I n  diesen Sitzungen wurden keine Empfehl ungen verabschiedet. 

BAZ N r .  60 vom 30.3.1978 125. Si tzung am 22.6.1977 

1. Kernkraftwerk Obrigheim 1 
Errichtungeines.NPtstandsbystemb.u~d~externe~~Breriirie1~mentl~gers 

Zusammenfassunq -------------- 

Die Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) GmbH ha t  den Antrag f ü r  den Bau und den 
Be t r i eb  eines Notstandssystems und e ines externen Brennelementlagerbeckens 
g e s t e l l t .  Für beide w i r d  e i n  gegen Einwirkungen von außen ausgelegtes Not- 
standsgebäude e r r i c h t e t ,  das zwischen dem Reaktor- und Reaktorh i l fsanlagen- 
gebäude angeordnet i s t .  
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Die RSK i s t  der Weinung, daß die vom Betreiber vorgeschlagene Errichtung 
eines Notstandssystems eine sicherheitstechnische Verbesserung der Anlage 
dars te l l t .  Gegen das vorgelegte Konzept hat s ie  keine Bedenken. Sie b i t t e t ,  
darauf zu achten, daß die Sicherheit der Anlage KWO 1 bei der Errichtung, 
der Prüfung und der Einbindung des Notstandssystems nicht herabgesetzt 
wird. 

Gegen das vorgelegte Konzept für den Bau eines externen Brennelementlager- 
beckens im Notstandsgebäude hat die RSK keine sicherheitstechnischen Be- 
denken. 

Im einzelnen wird dazu folgendes festgestel l t :  

1 .  Notstandssystem - - - - - B - m - -  ---- 

1.1  Aufgabe _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  des Notstandssystems - - _ _ _  

Das Notstandssystem dient - zusammen mit der Notnachkühlkette - als  zu- 
sätzliche Einrichtung zur Nachwärmeabfuhr bei Zerstörung wichtiger Anlagen- 
t e i l e  außerhalb des Reaktorgebäudes und des Abfallagers durch äußere Ein- 
wirkungen sowie Einwirkungen Dritter. 

Es wird vorausgesetzt, daß der Primärkreis, einschließlich Dampferzeuger, 
im wesentlichen intakt und das Sicherhe i tse inspe isesys tem bei solchen Stö-  
rungen funktionsfähig bleibt. Zusätzlich zu den vorhandenen Systemen ge- 
währleistet das Notstandssystem bei obigen Annahmen die Unterkritikalität 
des Reaktors und eine automatische Abführung der Nachzerfallswärme über 
einen Zeitraum von 10 Stunden ohne Eingriff des Betriebspersonals. Der Pri- 
märkreis kann von der Notwarte aus abgefahren, nachgekühlt und überwacht 
werden. Der Notstandsfall wird bei allen Betriebszuständen beherrscht, d.h.  
auch bei drucklosem Primärkreis und abgesenktem Niveau und beim Brennele- 
mentwechsel ; in diesem Fa1 l e  sind Handeingriffe notwendig. 

1 .2  Aufbau des Notstandssystems ..................... ----- 

Das Notstandsspeisesystem i s t  zweisträngig aufgebaut. Jeder Strang besteht 
im wesentlichen aus zwei Deionatvorratsbecken, einer Notspeisepumpe sowie 
einem Generator mit gemeinsamem Dieselantrieb und den zugehörigen Armaturen 
und Rohrleitungen. Ober die Dieselgeneratoren wird der Notstrombedarf des 
Notstandssystems abgedeckt. Die Aufstellung der Dieselaggregate erfolgt in 
getrennten Räumen. 

Im Ringraum des Reaktorgebäudes sind die beiden Notstandsspeisestränge mit- 
einander verbunden, so daß z.B. beim Ausfall einer Pumpe die Speisung bei- 
der Dampferzeuger von der anderen Pumpe übernommen werden kann. 

Die Notwarte i s t  ebenfalls im Notstandsgebäude untergebracht. 
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2. Brennel ementl ager 
- - - - - - - - - - -M- -  -- 

I n  das Notstandsgebäude w i r d  e i n  Brennelementlagerbecken zur  Zwischen- 
lagerung von abgebrannten Brennelementen eingebaut. Das Brennelementlager- 
becken m i t  Kühl- und Reinigungssystem b i l d e t  einen bau l i ch  vom übr igen 
Notstandsgebäude getrennten Bereich ( K o n t r o l l  bere ich)  . 
I n  dem Lagerbecken werden i n  e i n e r  Ebene Ca. 400 gebrauchte Brennelemente 
e inge lager t .  Die Einr ichtungen und Geste l le  werden f ü r  e ine  Oberstapelung 
ausgelegt. Außerdem w i r d  be rücks i ch t i g t ,  ggf .  f ü r  3 Wochen nach Abschaltung 
einen f r i s c h e n  Kern einzulagern. Das Brennel ementl agerbecken und d i e  er -  
f o r d e r l  ichen Einr ichtungen entsprechen D I N  25428 bzw. der KTA-Regel 3602. 

2. Kernkraftwerk Würgassen 
Konzept eines gemeinsamen Gebäudes f ü r  das Schnel labschaltsystem und das 
Unabhängige Nachkühlsystem 

Die RSK b e r i e t  das Konzept eines gemeinsamen Gebäudes f ü r  das Schnellab- 
schal tsystem (SAS) und das Unabhängige Nachkühl system (UNS) des Kernkra f t -  
werks Hürgassen. S ie  d i s k u t i e r t e  d i e  Konsequenzen f ü r  d i e  Anlage b e i  Än- 
derung des Schnel l  abschal tsystems , d i e  Schutzz ie l  e des Unabhängigen Nach- 
kühlsystems und d i e  Frage der  gegenseit igen Beeinf lussung der  beiden Sy- 
steme be i  Unterbr ingung i n  einem gemeinsamen Gebäude. 

Aufgrund i h r e r  Beratungen empf ieh l t  d i e  RSK dem Bundesminister des Innern, 
der  E r r i ch tung  eines gemeinsamen Gebäudes f ü r  das Schnel labschaltsystem 
und das Unabhängige Nachkühl system nach dem vorgelegten P1 an zuzustimmen. 
Bei  der Detai lauslegung i s t  darauf  zu achten, daß beim Bruch eines Stranges 
e ine  gegenseit ige Beeinf lussung redundanter Stränge i n  jedem F a l l  ausge- 
schlossen i s t .  D ie  Wanddicken der  Rohrlei tungen des Schnellabschaltsystems 
s ind  so zu wählen, daß e i n  n iedr iges  Spannungsniveau e ingehal ten wird.  

3. Kompakte Natriumgekühl t e  Kernreaktoranl age 2 
Beladen d e s ~ K e F n s ~ ü n d ~ N ü l l e i s t u n g s p r u f ü n g ~  

Zusammenfassung __l____-----_l 

Nach er fo lgre ichem Be t r i eb  der  Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranla- 
ge 1 (KNK' I ) ,  i n  der  d i e  Ket tenreak t ion  durch Kernspaltung m i t  thermischen 
Neutronen au f rech t  e rha l ten  wurde, e r f o l g t e  der  Umbau der  Anlage i n  der  
Weise, da8 z u k ü n f t i g  d i e  nukleare Wärmeerzeugung durch Kernspaltung m i t  
schnel len Neutronen vorgenommen w i r d  (KNK 2) .  Der Umbau war b e g l e i t e t  von 
e i n e r  Reihe von E r t ü c h t i  gungsmaßnahmen, d i e  aufgrund des Standes von W i  s- 
senschaft  und Technik f ü r  e r f o r d e r l  i c h  gehalten wurden. Nunmehr so1 1 KNK 2 
beladen und f ü r  d i e  Durchführung von Nul leistungsprüfungen i n  Be t r i eb  ge- 

- 
nommen werden. 

*k . - -  
b 
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Die RSK empfiehlt dem Bundesminister des Innern, der Beladung des 1. Kerns 
sowie der Durchführung der Nulleistungsprüfungen zuzustimmen. Im einzelnen 
wird dazu fol gendes festgestel 1 t: 

1. Standort -------- 

Bereits in ihrer 80. Sitzung am 24.1.1973 hat die RSK festgestellt, daß ge- 
gen den Standort für KNK 2 - auf dem Gelände des Kernforschungszentrums 
Kar1 sruhe - keine Bedenken bestehen (vgl . Bundesanzeiger Nr. 238 vom 20. 
12. 1973). 

Die radioökologischen Aspekte des Standortes wurden nochmals vom Ausschuß 
bei der Strahlenschutz konmission (SSK) "Strahlenschutz bei kerntechnischen 
Anlagen" beraten. Der Ausschuß gelangte zu der Ansicht, daß die Grenzwerte 
des 5 45 StrlSchV nicht überschritten werden. Die Werte des 5 28 Abs. 3 
StrlSchV können nach Auffassung des Ausschusses eingehalten werden. 

2. Sicherheitskonzept _____________-__  _ 

Wie bereits in der auf der 80. RSK-Sitzung ausgesprochenen Empfehlung fest- 
gestellt, ist die RSK auch nach erneuter Beratung der Ansicht, daß KNK 2 
sicher betrieben werden kann. Hierzu tragen insbesondere 

1. die dreifach diversitäre Anregung für das Abschaltsystem, 

2. das zusätzlich installierte St icks to f f -Notküh lsys tem sowie 
3. die zahl reichen Maßnahmen zur Ertüchtigung der Anlage gegen Einwirkungen 

von außen, insbesondere gegen Erdbeben und gegen Sabotageeinwirkungen, 

bei. Nach Aussage des Gutachters konnte mittels des Stickstoff-Notkühlsy- 
stems die Zuverlässigkeit der Nachwärmeabfuhr im Anforderungsfall in die 
gleiche Größenordnung gebracht werden, wie sie bei wassergekühlten Reakto- 
ren heute Stand der Technik ist. 

Die RSK hat gegen die Aufnahme der Nulleistungsprüfungen, bei denen nur die 
Primärkreisläufe und das St i cks to f f -No tküh l sys tem als Wärmesenken dienen 
so1 1 en , keine Bedenken , wenn vorher fol gende Bedingungen erf ül 1 t werden : 

a) Nachweis der Auslegung des Reaktordoppeltanks gegen das Sicherheitserd- 
beben sowie der Standsicherheit der Zwischenwärmetauscher bei demsel- 
ben Ereignis; Abschluß der Arbeiten am Primärsystem, welche die Ertüch- 
tigung der Anlage gegen Erdbeben betreffen; 

b) Gewähr1 eistung der si cheren Durchführung al 1 er für die Nu1 7 eistungsprü- 
fungen vorgesehenen Versuche unter den o.g. anlagentechnischen Bedin- 
gungen. 

Dberdies regt die RSK an, die Frage der Wiederholungsprüfbarkei t  der Rohr- 
leitungen und Schweißnähte mittels Ultraschall weiter zu verfolgen. Diese 
Prüfmethode wird als Ergänzung zu den bisher durchgeführten röntgenogra- 
fischen Prüfungen für wichtig gehalten. 

Weiterhin nimmt die RSK zustimmend zur Kenntnis, daß nach Auftreten eines 
Erdbebens mit einer horizontalen Bodenbeschleunigung von mehr als 50 cm/s2 
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d i e  Anlage abgeschaltet und e i n e r  eingehenden Überprüfung unterzogen werden 
so1 1  . 

3. Reaktorbetr ieb -------------- 

3.1 S i che rhe i t sbe i ra t  ----------------- 

Die RSK d i s k u t i e r t e  d i e  Notwendigkeit  eines S iche rhe i t sbe i ra tes  f ü r  d i e  
nukleare Inbetriebnahme von KNK 2. Da d i e  Funktionsprüfprogramme der  L e i -  
stungsinbetriebnahme d e r z e i t  noch n i c h t  abschließend begutachtet  s i n d  und 
beabs i ch t i g t  i s t ,  d i e  Kernbeladung und d i e  Funktionsprüfprogramme b e i  N u l l -  
l e i s t u n g  vor  F e r t i g s t e l l u n g  der  Arbe i ten  am Sekundär- und am Wasser-Dampf- 
K r e i s l a u f  durchzuführen, h ä l t  d i e  RSK d i e  E in r i ch tung  eines S icherhe i ts -  
b e i r a t e s  zu r  Beratung des A n t r a g s t e l l e r s  und der Genehmigungsbehörde f ü r  
unabdingbar. 

3.2 Bet r iebsorgan isa t ion  - - - - - - - - - . -  - - - - - M - - -  

D ie u rsprüng l ich  f ü r  KNK 1  aufgebaute Bet r iebsorgan isa t ion  wurde un te r  Be- 
rücks ich t igung von Betr iebserfahrungen und aufgrund geänderter Anforderungen 
i n  d i e  d e r z e i t  g ü l t i g e  Organisat ionsform gebracht. Dabei wurde den Entwick- 
lungen auf  den Gebieten Anlagensicherung, Strahlenschutz und A rbe i t ss i che r -  
h e i t  Rechnung getragen. 

Die RSK hat  gegen d i e  vorgelegte Bet r iebsorgan isa t ion  und d i e  organisato-  
r i schen Sonderregelungen während der  Inbetriebnahme keine Bedenken. 

3.3 Fachkunde des Kernkraftwerkspersonals ............................ -------- 

Für den Sch ich tbe t r i eb  i n  KNK 2  w i r d  dasjenige Personal e ingesetz t ,  welches 
auch schon i n  KNK 1  i m  Sch ich tbe t r ieb  b e s c h ä f t i g t  war. Zur Vorbereitung auf  
den Be t r i eb  m i t  der  geänderten und e rwe i te r ten  Anlage wurde das KNK I-Aus- 
bildungsprogramm i n  den f ü r  KNK 2  re levanten T e i l e n  w iederho l t  und f ü r  Rn- 
derungen und Ergänzungen an der  Anlage e i n  neues Ausbildungsprogramm durch- 
ge führ t .  

Die RSK hat  aufgrund der  gesch i lder ten  Verhä l tn isse  keine Bedenken bezüg- 
1  i c h  der  Fachkunde (Ausbi 1  dunq, Erfahrung) des Schichtpersonal s. S ie  emp- 
f i e h l t ,  durch regelmäßige b e t r i e b s i n t e r n e  Wiederholungsausbildung i n  der  
Fo lgeze i t  d i e  Fachkunde des Personals au f  dem j e w e i l s  e r f o r d e r l i c h e n  Stand 
zu hal ten.  Im9Rahmen der  Wiederholungsausbildung s o l l  auch der  Umgang m i t  
den zur  Verfügung stehenden Dokumentationsunterl agen geübt werden. 

3.4 Be t r i ebsvo rsch r i f t en  .................... 

Das Betriebshandbuch wurde b e r e i t s  f ü r  KNK I e r s t e l l t  und i s t  daher dem 
Personal i n  Aufbau, I n h a l t  und Gebrauch v e r t r a u t .  D ie  Be t r i ebsvo rsch r i f t en  
wurden beg le i tend zum Umbau der Anlage au f  den j e w e i l s  g ü l t i g e n  Stand ge- 
bracht .  Für neu hinzugekommene Systeme wurden Be t r i ebsvo rsch r i f t en  e r -  
s t e l l t .  Die RSK begrüßt insbesondere, daß das Kap i te l  "Störungen" i n  ge- 



sonderten Bänden des Betriebs handbuches zusammengefaßt i s t  . 

3.5 Anlagenschutzkonzept _ _ _ _  __________- - -  - 

K N K  2 i s t  in die  Sicherheitsorganisation fü r  das Kernforschungszentrum 
Karlsruhe einbezogen. In Alarmfällen stehen dem Betreiber die  Einsatz- 
kräfte des Zentrums zur Verfügung. Die Kompetenzen der Einsatzleitungen 
des Betrei bers und des Kernforschungszentrums sind eindeutig geregel t. 

3.6 Inbetriebnahme -------------- 

Die RSK erhebt gegen das Programm zur Inbetriebnahme von K N K  2 bis  ein- 
schl ießl ich der Nullastversuche keine Einwande. 

Gegen die  Funktionsprüfprogramme f ü r  die  erneute Leistungsinbetr iebnahme, 
deren Begutachtung noch nicht abgeschlossen i s t ,  mit ihren Zielsetzungen 
hat die  RSK keine Bedenken. Dabei geht s i e  davon aus, daß die  Detailbe- 
gutachtung der Funktionsprüfprogramme posit iv abgeschlossen wird. 

BAZ Nr. 36 vom 21.2.1978 

1 . Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk 1 ( K R B  1 ) 
uj&ler-jntjetpiebnahme 

126. Sitzung am 21.9.1977 

Die RSK hat in ih re r  126. Sitzung zur Wiederinbetriebnahme des Kernkraft- 
werks RWE-Bayernwerk 1 ( K R B  1 )  nach dem Störfal l  vom 13.1 .I977 beraten. 
Aufgrund der Ergebnisse ih re r  Beratungen empfiehlt s i e  dem Bundesminister 
des Innern, der Wiederinbetriebnahme unter den im folgenden genannten Vor- 
aussetzungen zuzustimmen. 

Die RSK s t e l l t  folgendes f e s t :  

Die in der Druckführenden Umschließung infolge des S tö r f a l l s  durch s t a t i -  
schen Innendruck und Thermoschock aufgetretenen Beanspruchungen wurden rech- 
nerisch untersucht. Hierbei wurden keine unzulässigen Beanspruchungen er-  
mittel t ,  welche die  Lebensdauer wesentl ich beeinträchtigen. Die Berechnung 
der durch den Störfal l  bedingten dynamischen Druckbeanspruchungen s t eh t  
noch aus. Die Oberprüfung des gesamten Rohrleitungssystems und die  Scha- 
densanalyse ergaben jedoch keine Hinweise auf schlagartige Beanspruchungen 
außerhal b der Schadensstel l e .  Bei der zerstörungsfreien Prüfung der Pri - 
märdampfleitung, bei der die höchsten Beanspruchungen auf t ra ten,  wurden - 
abgesehen von den Schäden an den Ventilen - keine bedenk1 ichen Fehler f e s t -  
gestell  t. 

126. Sitzung 



Zur Frage der  i m  Laufe des Betr iebes der  Anlage akkumulierten Neutronen- 
f l uenz  von 1 ,I X 1019 cmB2 s t e l l t  d i e  RSK f e s t ,  daß s i c h  h ieraus g le i ch -  
f a l l s  ke ine Konsequenzen f ü r  d i e  Wiederinbetriebnahme ergeben. Die Kerb- 
sch lagzäh igke i t  von >10,5 kpm/cm2 i m  Obergang Grundwerkstoff/Schweißgut 
w i r d  f ü r  ausreichend erachte t .  Die RSK h ä l t  es jedoch f ü r  notwendig, daß 
s i e  auch w e i t e r h i n  über d i e  Untersuchung des Bestrahlungseinf lusses an 
diesem Reaktordruckbehälter u n t e r r i c h t e t  wi rd.  

Zusammenfassend i s t  d i e  RSK der  Meinung, daß vor  der  Wiederinbetriebnahme 
des KRB 1 keine k u r z f r i s t i g e n  Maßnahmen an der  Druckführenden Umschließung 
notwendig sind, d i e  über den Umfang des Stufenplans hinausgehen. 

2. Konzept zur  Verhinderung der  überspeisung des Reaktordruckbehäl t e r s  ----- ----------------- ---------- ----- .......................... 

Zur Verhinderung der  überspeisung des Reaktordruckbehälters werden Schutz- 
maßnahmen r e a l i s i e r t .  Die RSK geht davon aus, daß d i e  Ver fügbarkei t  der  
Speisewasserversorgung durch den überspeisungsschutz n i c h t  eingeschränkt 
wi rd.  Die K r i t e r i e n  f ü r  d i e  Anregung der  Notkühlung haben Vorrang vor  denen 
des überspeisungsschutzes. . 

3. Energieversorgung der  b isher igen Notstromverbraucher und der Speisewas- 
serversorgung --------- -- .......................................................... 

Zur Verbesserung der  Energieversorgung werden e i n  unabhängiger 110 kV-Netz- 
anschluß und e ine 6 kV-Kabelverbindung zum Laufwasserkraftwerk Gundelfingen 
i n s t a l l  i e r t .  

Einschränkungen der  Le is tungsbere i tschaf t  der  Donaustaustufen müssen dem 
verantwor t l i chen Betr iebspersonal von KRB 1 m i t g e t e i l t  werden. Sofern über 
e ine längere Z e i t  (ca. 24 h) d i e  Mindest le is tung f ü r  d i e  6 kV-Einspeisung 
n i c h t  zur  Verfügung s teh t ,  s i n d  geeignete - m i t  dem Gutachter abzustimmen- 
de - Maßnahmen vorzusehen. 

4. Personenschutz be i  der  Begehung des Reaktorgebäudes ......................... - - - B  ------------ ------- 

Bei e ine r  Begehung des Reaktorgebäudes s o l l  e i n  Abblasen der  Pr imärs icher-  
h e i t s v e n t i l e ,  d i e  nach überschre i ten des Ansprechdrucks Dampf i n  d i e  A t -  
mosphäre des Reaktorgebäudes abblasen, s i che r  ve rh inde r t  werden. 

Rechnungen ergaben, daß nach e i n e r  Absenkung der  Primärdampfleistung auf  
25% der  Nennleistung auch be i  der  gravierendsten Drucktransiente i m  P r i -  
märkreis,  der  Primärdampfdruck 10% un te r  dem Ansprechdruck der  S icherhe i ts -  
v e n t i l e  b l e i b t .  

D ie  RSK h ä l t  es f ü r  ausreichend, wenn d i e  i m  F a l l  e i n e r  Begehung des Re- 
aktorgebäudes maximal zu läss ige Primärdampfleistung e r s t  nach Durchführung 
der  Inbetriebnahmeprüfung i n  Abstimmung m i t  dem Gutachter f e s t g e l e g t  wi rd.  

S ie  stimmt dem vorgesehenen Konzept des Personenschutzes zunächst zu. Die 
RSK erwar te t  einen B e r i c h t  über Erfahrungen, d i e  i n  den ers ten  d r e i  Mona- 
t e n  nach Wiederinbetriebnahme m i t  dem Be t r i eb  be i  eingeschränkter Begeh- 
b a r k e i t  des Reaktorgebäudes gemacht werden. Es s o l l  s i c h e r g e s t e l l t  werden, 
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daß durch d i e  Einschränkung der  Begehbarkeit des Reaktorgebäudes d i e  Sicher-  
h e i t  der  Anlage n i c h t  b e e i n t r ä c h t i g t  wi rd.  Die oben genannte F r i s t  von d r e i  
Monaten h ä l t  d i e  RSK e i n e r s e i t s  i n  jedem F a l l  f ü r  s icherhe i ts techn isch  t o -  
l e r i e r b a r ,  andererse i ts  f ü r  ausreichend, um re levante  Erfahrungen zu Sam- 
meln. 

5. Wiederverwendbarkeit der  Primärsicherheitsventile ................................................. 

Die Zuve r läss igke i t  und Eignung der  nach dem S t ö r f a l l  ins tand gesetzten 
~ + i m ä r s i c h e r h e i  t s v e n t i  1 e wurde durch Prüfungen nachgewiesen, d i e  un te r  
durch d i e  Anlage KRB 1 vorgegebenen Bet r iebs-  und Stör fa l lbedingungen 
durchgeführ t  wurden. 

Eine Beaufschlagung der f ü r  das Abblasen von Gasen und Dämpfen ausgelegten 
S i c h e r h e i t s v e n t i l e  m i t  Wasser w i r d  durch den Oberspeisungsschutz des Reak- 
tordruckbehäl t e r s  verh inder t .  

Aufgrund der  Beur te i lung des Gutachters stimmt d i e  RSK der Wiederverwen- 
dung der r e p a r i e r t e n  Primärsicherheitsventile zu. 

6. F r i s t e n  und Maßnahmen nach der Wiederinbetriebnahme ................................................... 

Bei der  Empfehlung zur  Wiederinbetriebnahme des KRB I geht d i e  RSK davon 
aus, daß d i e  Maßnahmen der S tu fe  1 des Stufenplans zum Ze i tpunk t  der  Wie- 
derinbetriebnahme v e r w i r k l i c h t  sind. D ie  wei teren i m  Stufenplan genannten 
F r i s t e n  s ind  einzuhalten. Die Planung der Maßnahmen zur  Oberprüfung und 
Verbesserung des Notkühlkonzeptes, e i n s c h l i e ß l i c h  der Notkühlrechnungen, 
s i n d  ohne Verzug durchzuführen. Die entsprechenden Beratungsunterlagen 
s ind  der  RSK b i s  Ca. M i t t e  1978 vorzulegen. 

2. Thor i  um-Hochtemperaturreaktor (THTR-300) 
Vorgespannter Gußdruckbehälter zur  Verwendung a l s  Steuergas-Lagerbehälter 
(VGD-S) 

Für das Abschaltsystem des THTR-300 i s t ,  i n  Redundanz zu einem geschweißten 
Steuergas-Stahl behäl t e r ,  e i n  Behä l te r  i n  vorgespannter Gußdruckbehäl t e r -  
Bauweise vorgesehen. D ie  RSK ha t  s i c h  m i t  dem Konzept des Vorgespannten 
Gußdruckbehäl t e r s  und se ine r  Verwendung a l  s Steuergas-Lagerbehäl t e r  befaßt.  
Aufgrund der  b i she r  vor l iegenden Unter lagen ergeben s i c h  aus S i c h t  der  RSK 
be i  Berücksicht igung der vom Gutachter genannten Gutachtensvoraussetzungen 
keine Bedenken gegen das vorgeschlagene Behälterkonzept und d i e  Verwendung 
des Vorgespannten Gußdruckbehälters a l s  redundanter Steuergas-Lagerbehäl- 
t e r  f ü r  den THTR-300. 

126. Si tzung 



BAZ N r .  51 vom 14.3.1978 127. Si tzung am 19.10.1977 

1. Kernenergieforschungsschiff NS OTTO HAHN 
Betrieb.bis~zum:Jahre:1982 

M i t  Genehmigungsnachtrag vom 24.8.1976 wurde f ü r  das NS OTTO HAHN e ine  
b i s  zum 31.8.1982 b e f r i s t e t e  Betriebsgenehmigung e r t e i l t .  Die Genehmigungs- 
behörde h a t t e  damit u.a. d i e  Auf lage verbunden, anhand der  RSK-Le i t l in ien  
f ü r  Druckwasserreaktoren i n  der  Ausgabe 4.74 zu untersuchen, inw iewei t  
d i e  d a r i n  enthaltenen Sicherheitsanforderungen beim NS OTTO HAHN e r f ü l l t  
s i n d  ( L e i t l  i n i enve rg le i ch ) .  

Der A n t r a g s t e l l e r  - d i e  Gese l lschaf t  f ü r  Kernenergieverwertung i n  S c h i f f -  
bau und Sch i ' f f ah r t  (GKSS) mbH - ha t  i m  Früh jahr  1977 diesen L e i t l i n i e n v e r -  
g l e i c h  vorge leg t  und s e i t h e r  s tänd ig  ergänzt bzw. au f  den neuesten Stand 
gebracht. Der L e i t l i n i e n v e r g l e i c h  ha t  gezeigt ,  daß 

- e i n i g e  der  L e i t l i n i e n  - we i l  s i e  f ü r  o r t s f e s t e  Anlagen a u f g e s t e l l t  wur- 
den - auf  Schi f fsanlagen n i c h t  anwendbar sind; 

- der  überwiegende T e i l  der  L e i t l i n i e n  anwendbar und auch beim NS OTTO 
HAHN entweder e r f ü l l t  oder durch Rea l is ie rung zusä tz l i che r  Maßnahmen 
sinngemäß e r f ü l l b a r  i s t ;  

- e i n i g e  davon jedoch m i t  technischen Maßnahmen be i  ver t retbarem Aufwand 
und i n  angemessener Z e i t  n i c h t  e r f ü l l t  werden können. 

Der Bundesminister des Innern ha t  deshalb d i e  RSK m i t  Prüfung der  Frage 
beauf t rag t ,  ob m i t  dem gegenwärtigen Be t r i eb  des NS OTTO HAHN e ine  erheb- 
l i c h e  Gefährdung der  Beschäf t ig ten,  D r i t t e r  oder der  Al lgemeinhei t  verbun- 
den i s t ,  und ob - ggf. - i n  angemessener Z e i t  durch nacht räg l iche Auflagen 
A b h i l f e  geschaffen werden kann (entsprechend 5 17 Abs. 5 Atomgesetz 
i n  der  Fassung der  Bekanntmachung vom 31.10.1976. 

Der RSK-ad-hoc-Ausschuß OTTO HAHN, der  RSK-UA REAKTORDRUCKBEHRLTER und d i e  
RSK haben daraufh in  i n  insgesamt sieben Sitzungen beraten. A ls  Beratungs- 
unter1 agen d ien ten  dabei der Nachtrag vom 24.8.1976 zum Genehmigungsbe- 
scheid N r .  9 vom 23.3.1973, der L e i t l i n i e n v e r g l e i c h  und zu spez ie l l en  Punk- 
ten  a n g e f e r t i g t e  Unterlagen der  GKSS, gu tach te r l i che  Stellungnahmen des 
TÜV Norddeutschland und des Germanischen L loyd sowie e i n  Gutachten f ü r  den 
Reaktordruckbehäl t e r  des NS OTTO HAHN. 

Aufgrund i h r e r  Beratungen kommt d i e  RSK zu dem Ergebnis, daß t r o t z  der  oben 
beschriebenen Sachverhalte h i n s i c h t l i c h  des Er fü l lungsgrades der  L e i t l i n i e n  
e ine  Gefährdung gemäß 5 17 Abs. 5 A t G  n i c h t  zu besorgen i s t .  

Dies w i r d  von der  RSK insbesondere damit begründet, daß 

- aufgrund der  Betr iebsweise des Reaktors b e i  einem auch nach Ansicht  der  
RSK genügend w e i t  un terha lb  des Aus1 egungsdruckes des Reaktordruckbehäl- 
t e r s  l iegenden Druck und der  daraus s i c h  ergebenden n ied r igen  Spannungen 
i n  den gestör ten und ungestörten Bereichen der  Reaktordruckbehälterwand 
i m  Zusammenwirken m i t  der  geringen zu erwartenden akkumulierten Neutro- 
nenfluenz der  s ichere  Be t r i eb  des Reaktordruckbehälters gewähr le is te t  i s t ;  
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- admin i s t ra t i ve  Maßnahmen (z.B. Erste1 1 ung eines S t ö r f a l l  betriebshandbu- 
ches und e i n e r  S t ö r f a l l  r o l l  e)  r e a l  i s i e r t  wurden, d i e  geeignet sind, beim 
L e i t l i n i e n v e r g l e i c h  s i ch tba r  gewordene Lücken auf  andere a l s  technische 
Weise zu f ü l l e n ;  

- aufgrund des durch d i e  i n t e g r i e r t e  Bauweise des Reaktors bedingten, t e i l -  
weise anderen Betr iebsverh'al  t e n ~  ( im  Vergle ich zu den üb1 ichen Druckwas- 
serreaktoren)  i n  e in igen Punkten auf t re tende Abweichungen von den L e i  t- 
l i n i e n  n i c h t  a l s  gravierende Nachte i le  zu bewerten s ind,  was durch d i e  
lang jähr igen p o s i t i v e n  Betr iebserfahrungen b e s t ä t i g t  wi rd.  

Daß der heut ige Sicherhei tsstandard i n  e in igen Punkten durch technische 
Verbesserungen nach t räg l i ch  n i c h t  e r r e i c h t  werden kann, h a t  seine Ursache 
i n  dem Stand der Technik, der  zum Ze i tpunk t  der Konzipierung und des Baues 
der Anlage vor  mehr a l s  zehn Jahren gegolten hat.  Dies h a t  jedoch nach An- 
s i c h t  der RSK n i c h t  zwangsläuf ig zur  Folge, daß e ine  solche Anlage aus 
heu t i ge r  S i c h t  n i c h t  mehr a l s  ausreichend s i che r  b e u r t e i l t  werden müßte. 
Das s c h l i e ß t  aber auch n i c h t  aus, durch sonst ige technische Maßnahmen i n  
einem Rahmen, der  b e i  ver t retbarem Aufwand i n  angemessener Z e i t  r e a l i s i e r t  
werden kann, d i e  S i che rhe i t  der Anlage w e i t e r  zu erhöhen. Unter diesem 
Aspekt empf ieh l t  d i e  RSK dem Bundesminister des Innern, unverzügl i c h  f o l -  
gendes zu fo rdern :  

Zur schnel leren Erkennung von Leckagen i m  Bereich des Reaktordruckbehälters, 
insbesondere i m  Bereich der  d r e i  Pumpenstutzen, i s t  e ine  ausreichende Zahl 
von Detektoren zu i n s t a l l i e r e n .  H i e r f ü r  s ind  Temperaturfühler zu verwenden 
und - redundant dazu - Sonden zur  Erfassung erhöhter  A k t i v i t ä t ,  d i e  i.a. 
b e i  Leckagen am Primärsystem m i t f r e i g e s e t z t  wi rd.  Diese Detektoren s ind  
i n  der  I s o l i e r u n g  so nah wie mögl ich be i  den Pumpenstutzen anzubringen. Die 
RSK i s t  der  Ansicht,  daß es damit gel i n g t ,  Leckagen i n  diesen Bereichen zu 
erkennen, bevor diese e ine  h i n s i c h t l  i c h  der  Kernnotkühl ung k r i t i s c h e  Größe 
er re ichen können. Das wiederum g i b t  d i e  Mög l ichke i t ,  den Reaktor r e c h t z e i -  
t i g  abzufahren. Die Wirksamkeit d iese r  Leckdetektionsmethoden noch b e i  e i -  
nem Leck von 10-2 cm2, entsprechend e i n e r  Ausf lußra te  von 0,025 kg Was- 
s e r / ~ ,  i s t  exper imente l l  an der Anlage nachzuweisen. 

Eine Er tücht igung des vorhandenen Kernnotkühlsystems, z.B. durch I n s t a l -  
l a t i o n  s t ä r k e r e r  Pumpen, h ä l t  d i e  RSK dann n i c h t  f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  wenn 
der ge forder te  exper imente l le  Nachweis erbracht  werden kann. 

Die RSK erwar te t ,  daß i h r  d i e  geforder ten Nachweise vorge leg t  werden. Wei- 
t e r h i n  geht s i e  davon aus, daß a l l e  übrigen, i m  Rahmen des L e i t l i n i e n v e r -  
g le iches d i s k u t i e r t e n  Maßnahmen vom Gutachter dahingehend übe rp rü f t  werden, 
ob s i e  be i  ver t retbarem Aufwand i n  angemessener Z e i t  r e a l i s i e r b a r  s ind,  und 
daß s i e  insowei t  auch r e a l i s i e r t  werden. Den Bundesminister des Innern 
b i t t e t  d i e  RSK, darauf  hinzuwirken, daß s i e  über d i e  Ergebnisse d iese r  
Prüfungen u n t e r r i c h t e t  wird. D ie  RSK h ä l t  es f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  daß d i e  Sach 
ve rha l te  vor dem nächsten Brennelementwechsel erneut  übe rp rü f t  und von der 
RSK beraten werden. 
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BAZ Nr. 235 vom 16.12.1977 1. Gemeinsame Sitzung 
von RSK und SSK 
am 20.10.1977 

1. Grundsätzliche sicherheitstechnische Realisierbarkeit des Entsorgungszen- 
trums 
Beurtei 1 ung und Empfehlungen der deaktor-~icherhei tskommission (RSK) und 
der Stratilenschütikommission (SSK') vom 20.10.1977 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassende Beurteilung 
I. Einleitung 

11. Standort Gorleben 
111. Teilprojekt 1: Brennelementlagerung 
IV. Teilprojekt 2: Wiederaufarbeitung, Abfallbehandlung und Zwi- 

sdienlagerung 
Teil 1: Wiederaufarbeitung 

(Zerlegung, Auflosung, Extraktion) 
Teil 2: Abfallbehandlung und ~wisdienla~ering 

V. Teilprojekt 3: Uranverarbeitung 
VI. Teilprojekt 4: Plutonium-Brennelementherstellung 

VII. Teilprojekt 5: Abfallendbehandlufig 
VIII. Teilprojekt 6: Abfallendlagerung 

IX. Teilprojekt 7 :  Ubergeprdnete Infrastruktur 
X. Sidierung gegen StormaDnahmen 

und sonstige Einwirkungen Dritter 
. - 

Zusammenfassende Beurteilung 
Die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) und die Strahlen- 

schutzkommission (SSK) haben die Frage geprüft, ob die er- 
forderlichen Kenntnisse und technischen Mittel vorhanden 
sind oder rechtzeitig beschafft werden können, um das nu- 
kleare Entsorgungszentrum entsprechend den Genehmigungs- 
voraussetzungen von § ? Abs. 2 des Atomgesetzes zu er- 
richten und zu betreiben. Sie sind dabei von den gesetzlichen 
Grundlagen (Atomgesetz, Strahlenschutzverordnung) ausgegan- 
gen und haben die bei der Beurteilung von Kernkraftwerken 
und anderen kerntechnischen Anlagen entwickelten sicher- 
heitstechnischen Grundsätze sinngemäß auf die Anlagen des 
Entsorgungszentrums übertragen. Die Beratungsergebnisse 
werden folgendermaßen zusammengefaßt: 

- Hinsichtlich der Eignung des vorgesehenen Standortes für 
das Entsorgungszentrum bestehen keine sicherheitstech- 
nischen Bedenken. In der Umgebung des Standortes kön- 
nen die Dosisgrenzwerte der Strahlensaiutzverordnung 
für den bestimmungsgemäßen Betrieb und für Störfälle 
eingehalten werden. Auch im Hinblick auf die Notfall- 
schutzplanung bestehen gegen den Standort keine Beden- 
ken. Der erforderliche Strahlenschutz für Beschäftigte kann 
gemäß der Strahlenschutzverordnung gewährleistet wer- 
den. 

- Die vorgesehene Lagerung abgebrannter Brennelemente 
kann auf Grund langjähriger in- und ausländischer Erfah- 
rungen sicherheitstechnisch einwandfrei gelöst werden. 

- Aus dem Betrieb in- und ausländischer Wiederaufarbei- 
tungsanlagen liegen umfangreiche Erfahrungen vor. Sie 
zeigen, daß die für die Beurteilung der sicherheitstech- 
nischen Realisierbarkeit der Wiederaufarbeitung entschei- 
denden Probleme gelöst sind. 

- Die Verfahren zur Behandlung, Zwischenlagerung und End- 
konditionierung radioaktiver Abfälle befinden sidi auf un- 
terschiedlid~en Entwicklungsstufen. Die Mehrzahl dieser 
Verfahren ist technisch ausgereift. Noch laufende Ent- 
wicklungsarbeiten - insbesondere zur Verglasung hoch- 
aktiver Abfälle - haben ein Stadium erreicht, das ihre 
grundsätzliche sicherheitstechnische Realisierbarkeit be- 
stätigt. 

- Die Uran- und Plutoniumverarbeitung, einsdilieRlidi der 
Herstellung neuer Brennelemente, sirid nach langjährigen 
Erfahrungen Stand der Technik. 

- Das Konzept der Endlagerung radioaktiver ~ b f ä l l e  in 
Salzstöcken stellt eine sicherheitstechnisch gunstige Lö- 
sung dar, mit der ein dauerhafter und sicherer Abschluß 
der Abfälle gegen die Biosphäre erreicht wird. Die 
Kenntnisse uber die für die sichere Auslegung eines End- 
lagerbergwerks entscheidenden Parameter (z. B. Tempera- 
tur der Glasblocke, Aufheizung des Salzstockes, thermisch- 
mechanische Belastbarkeit des Salzgesteins) reidien aus, 
um festzustellen, daß mit Sicherheit Salzstocke im nord- 
deutschen Raum zur Verfügung stehen, die für die End- 
lagerung der radioaktiven Abfälle geeignet sind. 

' 

,., ---- - -- - 
L I- 

Auf Grund der großen Ausdehnung des Salzstocks Gor- 
leben ist sichergestellt, da8 die Lagerung von sdiwach- 
und mittelaktiven Abfällen dort mögliai ist. Die große 
Ausdehnung des Salzstocks läßt weiterhin erwarten, daß 
genügend große Steinsalzpartien aufgefunden werden 
können, um auch die im Entsorgungszentrum anfallenden 
hochaktiven Abfälle aufzunehmen. -Eine endgültige Be- 
stätigung ist nach der Erkundung durch Aufschlußbohrun- 
gen sowie ggf. durch Schacht- und Streckenauffahrungen 
möglich. 

- Eine geeignete Infrastruktur kann sichergestellt werden. 
- Na& Ansicht der Sachverständigen-Kommission für Fra- 

gen der Sicherung CBrennstoffkreislaufs (SSB) sind die 
zur Sicherung gegen Störmaßnalimen und sonstige. Ein- 
wirkungen Dritter vorgesehenen und zusätzlid;.erforder- 
lichen Gegenmaßnahmen realisierbar. 

Die von den Kommissionen ausgesprochenen Empfehlungen 
sowie die aufgeworfenen Fragen, die zum Teil einer weiteren 
Behandlung durch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten be- 
dürfen, stellen die grundsätzliche sicherheitstechnische Reali- 
sierbarkeit nicht in Frage. Sie können entsprechend dem stu- 
fenweisen Vorgehen bei der Errichtung des Entsorgungs- 
zentrums projektbegleitend gelöst werden, wie dies auch in 
anderen Ländern geplant und in anderen im Aufbau begrif- 
fenen Industriezweigen üblich ist. 

Es wurde weiterhin geprüft, ob die vorgesehenen techni- 
schen und chemischen Verfahren soweit ausgereift sind oder 
projektbegleitend entwickelt werden können, daß keine Be- 
denken gegen ihren Einsatz bestehen. Als Ergebnis wurde 
festgestellt, daß alle vorgesehenen Verfahren bereits so weit 
erprobt sind, daß sie auf großtechnische Maßstäbe übertragen 
werden können. 

Zusammenfassend stellen die Kommissionen fest, daß das 
Entsorgungszentrum grundsätzlich sicherheitstechnisch rea- 
lisierbar ist. 

I. Einleitung 
Der Bundesminister des Innern hat die RSK und die SSK 

beauftragt, die grundsätzliche sicherheitstechnische Realisier- 
barkeit des geplanten deutschen Entsorgungszentrums fur 
abgebrannte Brennelemente aus Kernkraftwerken mit Leicht- 
wasserreaktoren zu beurteilen. Unter der „grundsätzlichen 
sicherheitstechnischen Realisierbarkeit" einer Anlage wird 
verstanden, daß die erforderlichen Kenntnisse und techni- 
schen Mittel vorhanden sind oder rechtzeitig beschafft wer- 
den können, um die Anlage den Genehmigungsvorausset- 
Zungen von 9 7 Absatz 2 des Atomgesetzes entsprechend zu 
errichten und zu betreiben. 

Unter dem Gesichtspunkt der Realisierbarkeit des Ent- 
sorgungszentrums hat die RSK auch gepruft, ob die vorge- 
sehenen Verfahren technisch so weit ausgereift sind oder 
projektbegleitend entwickelt werden können, daß aus verfah- 
renstechnisaier Sicht keine Bedenken gegen ihren Einsatz 
bestehen. 

Grundlagen der Beratungen waren der Sicherheitsbericht I der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeituna von Kern- 
brennstoffen mbH (DWK) über das ~ n t s o r ~ u n ~ s z e n t r u m  vom 
März 1977 sowie weitere Unterlagen des Antragstellers. 

Die RSK hat zur Vorbereitung ihrer Empfehlung einen Un- 
terausschuß ENTSORGUNGSZENTRUM eingesetzt, der durch 
Mitqlieder der SSK erqänzt wurde. Mitglieder der SSB waren 
in dem ~nterausschuß- vertreten. weiterhin wurden zu Fra- 
gen der Endlagerung radioaktiver Abfälle Sachverständige 
aus dem Bereich der Geowissenschaften hinzugezogen. Die 
siche;heitstechnische Konzeption des Entsorgungszentrums 
wurde mit den von'der atomrechtlichen Genehmigungsbehör- 
de (Niedersächsisches Sozialministerium) gemäß 20 Atom- 
geselz zugezogenen Gutachtern und mit -dem Antragsteller 
beraten. Wichtige Fragen wurden vom Antragsteller in 
schriftlicher Form beantwortet. Die RSK hat insbesondere 

I geprüft, welche Störungen und Störfälle bei den Anlagen 
betrachtet werden müssen und ob sicherheitstechnische Ein- 
richtungen und Maßnahmen vorgesehen bzw. realisierbar 
sind, mit denen soldie Ereignisse zuverlässig beherrscht wer- 
denkönnen. Fragen des Strahlensdiutzes beim bestimmungs- 
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gemaßen. Betrieb und bei Störfällen sowie Fragen der Not- 
fallschutzplanung wurden von der SSK und ihren Ausschüssen 
,,Strahlensdiutz bei kerntechnisdien Anlagenu bzw. "Notfall- 
sdiutz in der Umgebung kerntechnisdier Anlagenu behandelt. 
Hierbei wurde gepruft, ob die Vorschriften der Strahlenschutz- 
verordnung eingehalten werden können. 

Fragen der Sidierung gegen Stcirmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter wurden von der SSB behandelt. 

Die Beurteilung und die Empfehlungen der Kommissionen 
sind in Anlehnung an den in Teilprojekte (TP) gegliederten 
Sidierheitsberidit wie folgt unterteilt: 

I. Einleitung 
11. Standort Gorleben 

111. TP 1 : Brennelementlagerung 
IV. TP 2: Wiederaufarbeitung, Abfallbehandlung und 

Zwischenlagerung 
Teil 1 : Wiederaufarbeitung I 

(Zerlegung, Auflosung, Extraktion) 
Teil 2: Abfallbehandlung und Zwischenlagerung 

V. TP 3: Uranverarbeitung 
VI. TP 4: Plutonium-Brennelementherstellung 

VII. TP 5: Abfallendbehandlung 
VIII. TP 6: Abfallendlagerung 

IX. TP 7: Ubergeordnete Infrastruktur 
X. Sicherung gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwir- , 

kungen Dritter 
Die Abschnitte uber die einzelnen Teilprojekte beginnen 

jeweils mit einer kurzen Beschreibung der grundsätzlicheq 
sidierheitstedinisdien Realisierbarkeit. 

Als Ergebnis ihrer Beratungen haben die Kommissionen U. 
a. Termine für die Vorlage weiterer Unterlagen genannt. 
Dabei werden unter „Konzeptbeurteilung" die Beratungen 
verstanden, die der Empfehlung der Kommissionen zum vor- 
gelegten Konzept und der Erteilung der 1. Teilerriclitungs- 
genehmigung vorausgehen. Sofern Unterlagen erst zur ,,be- 
treffenden Teilerrichtungsgenel~migung" angefordert werden, 
sind hiermit die Beratungen angesprochen, die der Empfeh- 
luna zur Erriditung des betroffenen Teils der Anlage vor- 
laufen. 

11. Standort Gorleben 

a)  Besdireibung des Standortes 
. . 

Der geplante Standort für das Entsorgungszentrum liegt 
im Landkreis Lüdiow-Dannenberg auf dem Gebiet der - 
Samtgemeinden Ludiow und Gartow. Nördlich des Stand- 
ortes in etwa 2,s km Entfernung von der Grenze des 
Werksgeländes verläuft die Elbe. Der Standort und seine 
nähere Umgebung sihd vornehmlidi eben. Die .mfitlere 
Geländehöhe am Standort'beträgt 24 m ü.NN. Die einzige 
nennenswerte Erhebung im engeren Umkreis stellt der 

,b is  auf 75 m u.NN ansteigende Höhbeck in 8 km Entfer- 
nung dar. 

b) Beurteilung I 

Auf Grund der vorgelegten Unterlagen und nach einer Be- 
sichtigung des standoftes durch &e zuständigen Unter- 
ausschüsse kommen die RSK und die SSK zu folaender 
Beurteilung des für das Entsorgungszentrurn vorgesehenen 
Standortes: 

1. Verhältnisse arn Standort 
1.1 Bevölkerungsverteilun~ 

Die mittlere Bevölkerunigsdichte i n  der UmgebunQ des 
Standortes liegt mit etwa 50 Einwohnern pro km-eit 
unter dem Durdischnittswert der Bundesrepublik 
Deutschland von 249 Einwohnern pro km? Größere 
Gemeinden befinden sidi mit ~ u c h o w  (ca. 18000 Ew.), 
Dannenberg (ca. 14000 Ew.), Salzwedel (DDR) und 
Wittenberge (DDR) erst in einer Entfernung von etwa 
20 km. Großstädte mit mehr als 100000 Einwohnern 
kommen im Umkreis von 50 km ni&t vor. Die zukünf- 
tige Bevölkerungsentwi&lung in der Umgebung des 
Standortes hängt wesentlidi von der ~ n t ~ h i i e i d u n ~  über 
die Realisierung des Entsorgungszentrums ab. 

112 Boden- un'd Wassemutzung 
Das Gelände in der näheren Umgebung des Standortes 
wird uberwiegenld land- und forstwirtschaftlidi genutzt. 
Bei der Nutzung der Gewässer dominiert die Sport- 
fischerei. Zum Zweck der landwirtschaftlichen Feldbe- 
regnung sind im 10-km-Umkreis 6? Brunnen registriert. 
Landsdiaftsschutzgebiete befinden sidi im Naturpark 
,,Elbufer-Drawehn'. der sich nördlich des Standortes 
innerhalb des 10-km-Umkreises hinzieht. Ein Natur- 
schutzgebiet liegt in etwa 6 km Entfernung nordwest- 
lich des Stan,dortes. 

1.3 ~ e w e r b e  und Industrie ' 

Größere Industrie- und Gewerbebetriebe sind im 
Standortbereich nicht angesiedelt. Der Umfang kleine- 
rer und mittlerer Betriebe läI3t keine Einschränkungen 

, für den Be t~ i eb  des Entsorgungszentrums erwarten. 
1.4' Verkehrswege 

Das Standortqelände ist uber die Bundesstraße 493 an 
#das öffenltli&e Verkehrsnetz angebunden. Der An- 
schluß an das Bundesbahnnetz ist durdi den Bau eines 

Industriesta~mmgleises nadi Lüchow geplant. Einzige 
Schiffahrtsstraße im 10-km-Umkreis ist die Ehe. Ein 
ausreidienfder Sdiutz vor Gefahren. die durch den 
Transpo~t  explosionsfähiger Stoffe bedingt sind, kann 
durch die Auslegung der Anlagen und ihren Abstand 
von den Transportwegen gewährleistet werden. 
Der Standort liegt ferner am  Rande des Luftkorridors 
Hamburg-Berlin. Im übrigen gehört der Bereicb zur 
Flugiibenvactiungszone an  der Grenze zur DDR und ist 
für militärische Flüge verboten. Kleinere Zivilflug- 
plätze befiinden sidi in Lüchow-RehbeQ (10 km), Uel- 
zen (45 km) und Lüneburg (45 km). 

1.5. Meteorologische Verhältnisse 
Die Anqaben über meteorolosische Verhältnisse stam- 
men vo;wiegend von der ~ e t t e r s t a f i o n  des Flughafens 
Hannover-Langenh'agen sowie der Station Lüchow. 
Nadi Meinung der SSK sind die dort gewonnenen Da- 

' ten weitgehend übertragbar. Sie lassen erkennen, daß 
günstige Ausbreitungsbedingungen vorliegen. 

1.6 Geologische und setismische Verhältnisse 
Der Standort liegt in der Erdbebenzone 1. Diese Zu- 
ordnung ergibt sidi auf Grund eines im Jahre 1323 bei 

. . Lüneburg beobachteten Erdbebens der Epizentral.inten- 
sität V11 auf der MSKSkala. Ein erst kürzlich in der 
Nähe der Stadt Soltau beobachtetes Erdbeben wurde 
ursprünglich als ein Einsturzbeben im Gipshut eine's 
Salzstodcs gedeutet. Eingehendere seismische Auswer- 
tungen lassen jedoch nach dem derzeitigen Stand auf 
ein tektonisches Erdbeben schließen, dessen Herd in 
mindestens 5 km Tiefe lag und dessen Epizentralinten- . sität V1 (MSK-Skala) betrug. 
Die RSK ist der Ansicht. daß neben 'der Erclbebenae- 
fährdung auch die Erdfallgefährdung am Standort Ün- 
tersucht und bei der Auslegung berüdrsiditigt werden 
muß und kann. 

1.7 Hydrologische Verhältnisse , 

Der RSK und der SSK liegt eine Aufstellung der Ober- 
flachengewasser und ihrer Wasserführung in der Um- 
gebung des Standortes vor. Hieraus geht hervor, daß 
eine Uberflutung des Standortes durdi Hochwasser 
nicht zu befürchten ist. 
Auf Grund der vom Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Ver- 
fügung gestellten Daten ' uhd' ergänzender Unter- 

. suchungen . des Bundesgesundheitsamtes über die 
Grundwasserverhältnisse sind keine Einschränkun- 
gen für die Errichtung des Entsorgungszeptrums 
zu erwarten. Durch die Entnahme von Grund- 
wasser für den Betrieb der Anlage (insbesondere zu 
Kühlzwecken) dürfen die hydrologischen Verlialtnisse 
nidit nachteilig beeinflußt werden. Dies ist zur Kon- 
zeptbeurteilung nachzuweisen, Ggf. können Alternativ- 
lösungen, wie Entnahme des Zusatzwassers für den 
Kuhlturmbetrieb aus der Elbe vorgesehen werden. 

2. Stralilenexposition in der Umgebung 
Die radiologischen Auswirkungen von betrieblichen 
Ableitungen und der nach Ansicht der RSK zu betrach- 
tenden Störfälle wurden von der SSX beraten. Bei den 
Teilprojekten 1 bis 6 wurde überprüft, ob die Dosis- 
grenzwerte des $ 45 (Sdiutz der Bevölkerung in der 
Umgebung) und die Störfallplanungsdosisgrenzwerte 
des g 28 Absatz 3 der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) eingehalten werden. Hierzu %urden eigene 
Rechnungen durchgeführt. U. a. wurden Ausbreitungs- 
faktoren für den Standort. resultierende Individual- 
dosen,in der Umgebung sowie die sich in der Umge- 
bung einstellenden Aktivitätskonzentrationen der we- 
sentlidien Radionuklide errechnet. 
'Außerdem wurde unter Berücksichtigung des Entwick- 
lungspotentials der Abscheideeinrichtungen iiberprüft, 
- ob dem in 9 28 Abs. 1 StrlSdiV festgelegten Grund- 

sdtz, die Strahlenbelastung so gering wie möglich 
zu halten, Rechnung getragen wurde, oder 

- ob unter diesem Gesichlspuiikt eine Reduzierung 
', der Antragswerte vorzunehmen ist, und 
- ob diese Reduzierung technisch realisierbar und zu- 

mutbar ersdieint. 
2.1 Ableitung radioaktiver Stoffe im bestimmungsgemä- 

Ben Betrieb 
Unter Berücksichtigung der genannten Beurteilungs- 
maßstäbe empfiehlt die SSK, die Emissionen radioakti- 
ver Stoffe mit der A b  1 u f t wie folgt zu  begrenzen: 

Tritium 2 . 1O"ifa 
C-I4 1 .  1O"Cifa 
Kr-85 , 1 . 108 Cila 
5-129 0,2 Cila 

Unter Zugrundelegung dieser Emissionswerte ergeben 
sich bei Anwendung der „Allgemeinen Berechnungs- 
grundlagen für die Bestimmung der Strahlenexposition 
durch Enlission radioaktiver Stoffe mit der Abluft", in 
der Fassung vom 15. August 1977, an der ungünstig- 
sten Einwirkungsstelle gemäß § 45 StrlSchV folgende 
maximale Strahlecexpusitionen: - 
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Ganzkörper 4 
Schilddrüse 18 
Knochen 12 
Haut 5 
andere Organe < 4  . 

Bei der Ermittlung dieser Dosiswerte wurden nur die 
gemeinsam über den 200 m holien Karain dbgelciteten 
Emissionen der Teilprojekte 2 und 5 berücksichtigt. 
Vorausgegangene Rechnungen haben gezeigt, daß die 
übrigen Emissionen demgegenüber vernachlässigt wer- 
den können. . . 

Voraussetzunq dafür, daß diese Dosiswerte nicht über- 
lschritten werden; ist die.Forderung, daß trotz des char- 
genweisen Betriebs der Auflöser in der Wiede rau fa~  

F 

teri Be- beitung (Teilprojekt 2) die iFdZ- oben zitiert '- 
rechnungsgrundl,agen genannten Bedsingungen für die 
Anwendung des Langzeitausbreitungsfaktors für stati- 
stisch verteilte Emissionen eingehalten werden. Dies 

; muß und kann bei der Auslegung der Anlage berück- 
sichtigt und durch Betriebsauflagen sichergestellt wer- 
den. ' 

Eine Begrenzung der Emissionen des Tritiums auf 
2 . 105 Cila entspricht dem heutigen Stand der Rüdc- 
haltetedinik. Eine webtene Verminderung der ermittel- 
ten Ganzkörperdosis kann durdi eine weitergehende 
Verbesserung der Tritiumrückhaltun~g und eine Rüdc- 
haltung des Xohlenstoffisotops C-14 enreichmt werden. 
Daher werden hierfür weitere Forsdiungsarbeilten emp- 
fohlen. 
Mit den Abwässern des Entsorgun'gszentrums sollen 

, nach Angaben des Antragstellers 0,4 Cila Spalt- und 
Aktivierungsprodukte und 1200 Cila Tritium in den 
Vorfluter eingeleitet werden. D.ie Abgabe der Spalt- 

' und Akt,ivierungsprodukte ist mit einer Rate von 
3 Vs im Jahresmittel bei einer Konzentration von we- 
niger als 5 . 10-6 Ci/m3 vorgesehen. Unter Zugrunde- 
legung dmer "Allgemeinen Berechnungs.gruiidlagen für 
,die Bestimmung der Strahlenexposition, Teil I: Fließ- 
gewässer", Ausgabe Januar 1977, lassen sidi hieraus an 

. der ungünstigs'ten Ein~irkun~gsstelle gemäß 8 45 
StrlSchV folgen'de maximale Strahlenexpositionen ab- 
schätzen: 

Körperbereidi Dosis in rnremta 

Ganzkörper 2 
Schilddrüse 2 

Knochen 5 
. andere Organe . < 1 

Den wesentlichen Beitrag zu diesen Dosiswerlen liefert 
die Annahme des Verzehrs von Fischen, die sich stän- 
dig.in der Nähe der Einleitungsstelle aufgehalten ha- 
ben. Bei den Abschätzungen wurde eine Durch- 
mischung des Abwassers mit 10 m3/s des Vorfluterwas- 
sers vorausgesetzt. Eine demartige Durchm~ischung kann 
z. B. durch eine geeignete Form des Einleitungsbau- 
werks gewährleistet werden, was durch entsprechende- 
Genehmigungsauflagen sidiergestellt werden muß. 

Die in den beeden Tabellen angegebenen Dosiswerte 
wurden unter Berücksichtigung samtlicher relevanter 
Belastungspfade, einschließlich der Ernährungsketten, 
für die kritische Bevölkerungsgruppe - d a  ist die 
Gruppe der Erwachsenen - erniittelt. Die Rechnungen 
haben gezeigt, daß die Strahlenexposition des Kleiii- 
kindes durchweg geringer als die des Erwachsenen ist. 
Dies liegt an den im Vergleich zur Gruppe der Erwach- 
senen anderen Verzehrgewohnheiten der Kleinkinder. 
Wberdies zeigen die Dosiswerte, da8 die Milchwirl- 
Schaft auch in der unmittelbaren Umgebung des Ent- 
sorgungszentrums nicht beeinträchtigt wird. 

2.2 Störfallbedingte Freisetzung radioaktiver Stoffe 
Die Störfallplanungsdosisqrenzwerte des § 28 Abs. 3 
Satz 1 und 2 StrlSchV gelten fur Kernkraftwerke. Die 
SSK em~fiehl t  hinsichtlich der Entsdieidunlg der Geneh- 
migungibehörden nach 8 28 Abs. 3 ~ a t ;  5 StrlSchV, 
diese Dosiswerte auch für das Entsorgungszentrum an- 
zuwenden. Die Beratungen über die in Betracht zu zie- 
henden Störfälle lassen erwarten, daß diese Störfall- 
planurrgsdosisgrenzweIite auch für diese Anlage einge- 
halten werden können. 
Allerdinas wird zur Konzeptberatuna bei den entspre- 

. chenden- ~eilerrichtungs~e~ehmigun~en die ~ o r i a g e  
von geprüften Störfallanalysen für erforderlich gehal- 

. ten. Soweit sich dabei für einzelne Störfälle bei den 
versduedenen Teilprojekten höhere als durch g 28 
Abs. 3 StrlSdiV vorgegebene Dosiswerte ergeben soll- 
ten, kann na& Ansicht der SSK und der RSK durch 
geeignete Maßnahmen bei der Auslegung die Einhal- 
tung der Störfallplanungsdosisgrenzwerte gewährlei- 
stet werden. . .  . .  

3. ' ~o t f a l~ l sd iu t z~ l anung  
Die SSK kommt auf Grund der vorliegenden Unterla- 
gen zu dem Ergebnis, daß unter den Gesichtspunkten. 
Bevölkerungsdichte, Bevölkerungsverteilung und ver- 
kehrliche Erschließung aus der Sicht der Notfallschutz- 
planung keine grundsätzlichen Bedenken gegen diesen 
Standort geltend gemacht werden können. 

C) Zusammenfassung ' 

Auf Grund ihrer Beratungen über den für das geplante Ent- 
sorgungszentrum vorgesehenen Standort Gorleben sowie 
über die Auswirkungen des Betriebs der Anlagen sind 
die RSK und die SSK der Ansicht, daß der Standort für die 
oberirdisch zu errichtenden Anlagen geeignet ist (die Be- 
urteilung der Eignung des unter dem Standort liegenden 
Salzstocks für die Endlagerung radioaktiver Abfälle erfolgt 
in Teilprojekt 6). Bei der von der SSK empfohlenen Be- 
grenzung der Emissionen radioaktiver Stoffe werden die 
Strahlenschutzgrundsätze eingehalten sowie die in 8 45 
StrlSchV festgelegten Dosisgrenzwerte in der Umgybung 
um ein Mehrfaches untersdiritten. 

111. ~ e i l ~ r o j e k t  1: Brennelementlagerung 

a) Beschreibung der Anlage 
Das Brennelementlager dient zur Aufnahme und Lagerung 
abgebrannter Brennelemente aus Druck- und Siedewasser- 
reaktoren, bis sie der Wiederaufarbeitung zugefuhrt wer- 
den. Es ist für eine Lagerkapazität von 3000 t Uran (U) und 
einen mittleren Durchsatz von 1400 t U/a ausgelegt. Die 
Abklingzeit der einzulagernden Brennelemente beträgt 
mindestens 180 Tage. Die Lagerung erfolgt in 6 Bedren mit 
je 3 Becken- und Zwischenkühlkreisläufen. Im bestim- 
mungsgemäßen Betrieb sind je zwei von drei ~reislä¿fen 
zur Nachwärmeabfuhr erforderlich. Bei Störfällen kann je- 
doch auch mit nur einem Becken- und Zwischenkühlkreis 
d ie  Nachwärme der Brennelemente (max. 13,25 MW in 
einem Becken) abgeführt werden. Dabei muß all~rdings 
eine erhöhte Beckenwassertemperatur (etwa 60 C) in 
Kauf genommen werden. 
Die Unterkritikaliiät im Lagerbedien wird durch entspre- 
chende Abstände zwischen den Brennelementen und durch 
Verwendung von neutronen-absorbierendem Strukturmate- 
rial gewährleistet. Aus diesem Grunde kann auf eine 
Boriierung des Bedcenwasserc verzichtet werden. 
Um die Abgabe von Aktivität aus dem Beckenkühlkreis in 
das Abwasser zu vermeiden, sind die Beckenkülilung und 
das Hauptkülilwassersystem durch einen Zwischenkuhl- 
kreis getrennt. Ferner wird durch ein Druckgefälle vom 
Zwischenkühlkreis zum Bedrenkühlkreis verhindert. daß 
durch Ledragen Aktivität in den Zwischenkuhlkreis gelangt. 
Zusätzlich können defekte Brennelemente gekapselt wer- 
den. 
Eine unkontrollierte Abgabe der Aktivität in die Raumluft 
des Kontrollbereichs wird in ähnlicher Weise durch Druck- 
staffelung und damit durch Einhaltung gerichteter Luftströ- 
mungen unterbunden. 

b) Beurteilung 
Der Bau und Betrieb von Wasserbecken unterschiedlidi- 

I Ster Kapazität zur Zwischenlagerung abgebrannter Brenn- 
elemente aus Leichtwasserreaktoren. . einschließlich aller 
erforderlichen  ebena an lagen, sind stand der Tedinik. Iii 
der Bundesrepublik Deutschland befinden sich Lagerbecken 
in allen Kernkraftwerken und in der ~iederaufar&itungs- 
anlage Karlsruhe (WAK) zum Teil schon seit vieIen Jahren 
im Einsatz. Ernste Störungen hat es an keiner Stelle gege- 
ben. Lagerbedren, teilweise erheblich größerer Kapazität, 
gibt es in vielen Ländern der Erde. Insebsondere in den 
USA, Großbritannien, Frankreidi und in der UdSSR verfiigt 
man über langjährige Erfahrungen. Auch hier sind niemals 
gravierenjde Probleme aufgetreten. Aufbauend auf diesen 
Erfahrungen kommen die RSK und die SCK bei der Beur- 
teilung des Brennelementlagers zu folgendem Ergebnis: 

1. Umfang der Aktiivitätsfreisetzung im bestimmungsge- 
mäßen Betrieb 
Der Anteil defekter Brennstäbe in den in Kernkraft- 
werken beim Brennelementwechsel entladenen Brenn- 
elementen wird vom Antragsteller mit 0,4O/o angege- 

ben. Da die Entstehungsmechanismen versdiiedener 
Schäden autgeklärt sind, können diese seiner Ansidt  
nadi in Zukunft reduziert werden. Der Antragsteller 
rechnet daher für die Zukunft mit einer ~&adens -  
quote von O,lO/o. Er hat ferner Annlahmen über die 
Freisetzungsraten von Spalt- und Aktivierungspro- 
dukten aus defekten Brennstäben getroffen, wobei 
mögliche Langzeiteffekte berüdcsiditigt wurden. Da 
dieSe Werte auf Grund der vorliegenden Erfahrun- 
gen als äußerst konservativ angesehen werden kön- 
nen, ist die RSK der Ansidit, daß - selbst unter Be- 
rücksichtigung des geplanten höheren Abbrandes der 
Brennelemenlte unld möglicher Brennstabsdiäden durdi 
den Transport - die berechneten Freisetzungswerte 
radioaktiver Stoffe in das Bedcenwasser und dlie Ab- 
luft eingehalten werden können. . 
Nach Untersuchungen des Antragstellers ist nicht da- 
mit zu rechnen, daß durch die vorgesehene Lagerung 
,der Anteil defekter Brennstäbe steigt. Bei den zu er- 
wa~itenrlen Korrosionsraten reidit demnadi die Festia- 
keit der Hüllrohre aus, um die Beansprudiung au& 
beli Innendrudcbelastung zu beherrschen. Diese Be- 
rechnungen müssen bis zur Konzeptbeurteilung ge- 
prüft und die Detailkonstruktionen erforderlichenfalls 

- auf das Ergebnis abgestimmt werden. Zweifel an der 
Realisierbarkeit bestehen nicht. 
Es besteht keinerlei Anlaß zu der Annahme, daß bei 
längerfristiger Lagerung plötzlidi ernste Probleme 
auftreten. Selbst unter der pessimistisdien Annahme 
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einzelner Langzeitkorrosionssdiäden~ist damit keine 
Umweltgefährdung verbunden. Die Auswirkungen 
sind dann re-in innerbetrieblicher Natur. 

2. Strahlenbelastung am Bedcenrand 
Der Antragsteller hat in 1 m Höhe oberhalb des Bek- 
kenrandes eine Dosisleistung von 5 mremlh abge- 
schätzt. Die SSK stimmt diesem Wert nur unter dem 
Vorbehalt zu, daß bis zur Konxeptbeurteilung nach- 
gewiesen wird, daß ) die Strahlenbelastung des Perso- 
nals durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. Begren- 
zung der Aufenthaltsdauer am Beckenlrand, auf das in 
#anderen kerntechnisches Anlagen übliche Maß be- 
schränkt bleibt. Andernfalls muß und kann durch ent- 
sprechende Maßnahmen, wie z. B. eine Ertüchtigung 
der Beckenreinigungssysteme, die Dosisleistung am 
Bedcen~nd  reduziert werden. 

3. Vereinheitlichung der Transportbehälter 
- Es ist vorgesehen, die Transportbehälter zu verein- 

heitlichen. Nach Ansicht der RSK sollte derzeit dabei 
dem Naßtransport auf Grund der guten Erfahrungen 
der Vorzug gegeben werden. 

4. Gründungstiefe der Brennelement-Lagerbedcen 
Die Grundungstiefe der Lagerbedcen wird so gewählt, 
daß die Oberkante der Brennelemente unter dem Ge- 
länldeniveau liegt. Die RSK ist der Ansicht, daß diese 
Anordnung eine sicherheitstechnisch vorteilhafte Lö- 
sung darstellt. 

5. Störfälle 
5.1 Absturz eines ~ rans~or tbehä l t e i s  '' 

Bei Unfällen während des Transports zum Brennele- 
mentlager, z. B. bei einem Absturz des Transportbe- 
hälters, muß die Kühlbarkeit der darin enthaltenen 
Brennelemente erhalten bleiben. Außerdem muß ge- 
währleistet sein, daß beim Absturz evtl. bedchädigte 
Brennelemente sicher gehandhabt werden können. 
Diese Anforderungen lassen sich durch geeignete 
Maßnahmen erfüllen. Die entsprechenden Nachweise 
rnussen bis zur Konzeptbeurteilung vorliegen. 

5.2 Kritikalitätsstörfall 
Ein Kritikalitätsstörfall kann bei der gewählten An- 
ordnung der Brennelementlagerung nicht eintreten. 
Der räumliche Abstanld der gelagerten Brennelemente 

wird so gewählt, daß selbst beim Absturz eines Brenn- 
elementes über dem Lagerbecken die Unterkritikalität 
stets gewährleistet ist. Die Konstruktion muß im ein- 
zelnen bei der Konzeptbeurteilung überprüft werden. 
Dieses Konzept zur Gewährleistung der Unterkritika- 
iität ist realisierbar. 
Der Absturz schwerer Lasten auf das Lagerbedren soll 
durch Verriegelungen an den Hebezeugen ausge- 
schlossen werden. Die RSK hält es für erforderlich, 
daß diese Vorkehrungen durch entsprechende admini- 
strative Maßnahmen abgesichert werden. Beide Maß- 
nahmen sinld realisierbar. 

5.3 Einwirkungen von außen 
5.3.1 Erdbeben. 

Die am Standort Gorleben (Erdbebenzone 1) erforder- 
liche Auslegung gegen Erdbeben ist bautechnisch 
möglich. Deshalb hält die RSK eine detaillierte Fest- 
legung der Auslegungsanforderungen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht für erforderlich. Zu dieser. wie auch 
zu weiteren Einzelfragen (z. B. Niedrigzyklusermü- 
dungsanalyse), wird die RSK bei de'r Konzeptbeurtei- 
lung Stellung nehmen. Bis zur Konzeptbeurteilung 
muß nachgewiesen werden., daß die Integrität des 
Brennelementlagerbedrens bei allen in Frage kommen- 
den Belastungen gewährleistet ist. Dies ist nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik möglicti. 

5.3.2 Flugzeugabsturz 
Die RSK hält es für erforderlidi, die Anlase so auszu- 
legen, daß auch nach einem . ~ l u g z e u g ~ b s t u n  das 
Brennelementlager sicher weiterbetrieben werden 
kann. Der Antragsteller hat gezeigt, daß dies durch 
die vorgesehene Auslegung des Brennelementlagers 
gewährleistet werden kann. Eine Auslagerung der 
Brennelemente ist demnach nicht erforderlich. Falls 
bei einem Flugzeugabsturz oder anderen äußeren Ein- 
wirkungen die Kühltürme zerstört werden, ist als Re- 
dundanz die Nachwärmeabfuhr über einen Kühlteich 
vorgesehen. Dur& räumliche Trennung wird die 
gleidizeitige Zerstörung beider Kühlkreise vermieden. 
Dieses Konzept entspricht der erforderlidien Scha- 
densvorsorge und ist realisierbar. 

C) Zusammenfassunq 
Die RSK und die SSK kommen zu dem Ergebnis, daß bei 
Berücksichtigung der empfohlenen Anderungen mit dem 
vorgesehenen Konzept eine sichere Lagerung der Brennele- 
mente möglich ist und der erforderliche Schutz der Umge- 
bung hinsichtlich der radiologischen Auswirkungen der An- 
lage im bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen 
gewährleistet werden kann. 
Insbesondere hält die RSK die Redundanz und die räum- 
liche Trennuiig der sicherheitstechnisch wichtigen Kompo- 
nenten, Anlagenteile und Gebäude für ausreichend, Außer- 

dems tehen  für die Durchführung der zur ~eörrallbeherr- 
sdiung erforderlichen Maßnahmen mehrere Stunden zur 

, Verfügung. 

Die angesprochenen Probleme sind nach Meinung der RSK 
und der SSK lösbar. 

. IV. Teilprojekt 2: Wiederaufarbeitung, 
" Abfallbehandlung und Zwischenlagerung 

T e i l . 1 :  W i e d e r a u f a r b e i t u n g  ( Z e r l e g u n g ,  
A u f l ö s u n g ,  E x t r a k t i o n )  

a) Beschreibung der Anlage 
Die Wiederaufarbeitung umfaßt d ie  Zerlegung der Brenn- 
elemente, die Auflösung des Brennstoffs sowie die Tren- 
nung von Uran, Plutonium und Spaltprodukten zur Weiter- 
Verarbeitung bzw. Abfallbehandlung. Für die Auflösung 
und Extraktion des Brennstoffs wird das allgemein bevor- 
zugte Purex-Verfahren angewandt. 
Die Anlage ist für einen Jahresdurchsatz von 1400 t U aus- 
gelegt, wobei Anlagenteile, die eine beschränkte Verfüg- 
barkeit erwarten lassen, mehrfach vorgesehen sind, Sie 
ist für die Wiederaufarbeitung von Brennelementen mit 
einem mittleren Abbrand von 36 000 MWd/t U ausgelegt, 
wobei als maximaler Spaltstoffgehalt der frischen Brenn- 
elemente ein Aquivalent von 4O/0 U-235 angenommen wird. 
Der mittlere Spaltstoffgehalt der zu verarbeitenden Brenn- 
elemente wird mit etwa 1,8O/o U-235-Aquivalent erwartet. 

Weiterhin ist vorgesehen, in der Anlage rezyklierten Uran- 
Plutonium-(U-Pu)-Mischoxidbrennstoff aus Leichtwasserre- 
aktoren zu verarbeiten, wobei ein Anteil an rezykliertem 
U-Pu-Mischoxidbrennstoff von maximal 25OIo des Durch-' 
satzes angesetzt wird. 

Alle sicherheitstechnisch relevanten Anlagenteile sind ge- 
gen äußere Einwirkungen geschutzt. Die Prozeßgebäude 
werden zur Beherrschung aller anlagenbedingten Störfälle, 
insbesondere von Bränden und Explosionen innerhalb der 
Anlage, ausgelegt. Dabei wird zur Rückhaltung radioak- 
tiver Stoffe das bewährte Konzept des Mehrfacheinschlus- 
ses herangezogen, d. h. die Freisetzung von Aktivität wird 
durch Einschluß in ein System, bestehend aus mehreren 
Schutzhüllen, verhindert. 

Für die einzelnen Prozeßbereiche werden unterschiedliche 
Konze~te  zur Verhinderuns von Kritikalitätsstörfällen ge- 
wähl t . '~abei  ist nach ~ n & b e n  des Antragstellers sicher- 
gestellt, daß die Unterkritikalität jeweils durch mindestens 
zwei voneinander unabhängige Kritikalitätsparameter ge- 

.währleistet ist. 

b) Beurteilung 
Die RSS und 'die SSK haben sich ;ingehend mit dem vor- 
gelegten Konzept der Wiederaufarbeitung befaßt und ge- 
ben im einzelnen hierzu folgende Stellungnahme ab: 
1. Grundsätze 
. 'Nach Ansicht der RSK muß die Auslegung der für den 

sicheren Betrieb der Anlage erforderlichen Systeme 
, nach folgenden Grundsätzen erfolgen: , 

' - Redundanz und Zuverlässigkeit der Systeme sind 
entsprechend der Gefährdung bei ihrem Versagen 

. zu bemessen. 
- Das gemeinsame Versagen derartiger Systeme muß 
- soweit erforderlich - durch räumliche Trennung 
ausgeschlossen werden. 

- Das Einzelfehlerkriterium unter Einschluß des Re- 
paraturfalles ist einzuhalten. Dabei kann die auf 

. Grund der langsamen Aufheizvorgänge für Fehler- 
. .. Ortung, Umschaltvorgänge und Reparaturmaßnah- 

: men verfügbare Zeit berücksichtigt werden. 

. - , .. . . - Ferner sind von Fall zu Fall die Vor- und Nachteile 
. . .  . ., einek .Vermdschung 'redundanter Stränge im Hin- 

blick auf' die Zuverlässigkeit zu prüfen. 

Diese Grundsätze siAd erfüllbar. Ihre Erfüllung muß 
vor der Konzeptbeurteilung durch eine Aufstellung der 
sicherheitstechnisch bedeutsamen Systeme mit Angabe 
der vorgesehenen Redundanz belegt werden. , 

2. Verfahrenstechnische Beurteilung 
2.1 ~ l l geme ines  

Die für die Wiederaufarbeitungsanlage vorgesehenen 
einzelnen Verfahrensschritte sind mit nicht rezyklier- 
tem Brennstoff in der Bundesrepublik Deutschland in 
einer Versuchsanlage (Wiederaufarbeitungsanlage 
Karlsruhe, WAK) erprobt und im Ausland in industri- 
eller Größenordnung praktiziert worden. Die grund- 
sätzliche Realisierbarkeit des Wiederaufarbeitungsver- 
fahrens ist damit nachgewiesen. 

Obwohl das Verhältnis des Nenndurchsatzes im Ent- 
sorgungszentrum zu dem der WAK 35:l beträgt, sind 
aus verfahrenstechnischer Sicht bei der Ubertragung 
keine unerwarteten Schwierigkeiten zu befürchten, da 
das Verhältnis der Durchsätze in den wesentlichen Ap- 
paraten maximal nur ,etwa 10:l beträgt, verglichen mit 
der WAK bzw. ausländischen Anlagen, deren Erfah- 
rungen zuganglich sind. Hinzu kommt, daß die Apparate 
im Vergleich zu den in der chemischen Industrie ver- 
wendeten aus Gründen der Sicherheit gegen Kritika- 
lität ohnehin klein sind. 
In der gegenwärtigen ~ l a n u n ~ i ~ h a s e  ist naturgemäß 
eine genaue Beurteilung von Durchsatzmengen, Aus- 
beuten und Nebenprodukten nicht möglich und auch 
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nicht erforderlich. Diese Begutachtung erfolgt im 
zweiten Stadium der Planung. Für Anlagenteile, bei 
denen eine Beschränkung der Verfügbarkeit bei Nenn- 
durchsatz nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, hat 
der Antragsteller Reservekapazitäten vorgesehen. Der 
geplante Gesamtdurchsatz der Anlage kann daher als 
realistisch angesehen werden. 

Umfang der Plutoniumverluste 
Der Anteil des durchgesetzten Plutoniums, der in den 
Abfall gelangt, wird bei nicht rezykliertem Brennstoff 
mit etwa 1010 angegeben. Der Antragsteller geht bei 
diesem Wert von den Erfahrungen in der WAK und in 
den Anlagen der United Reprocessors GmbH aus, wo- 
bei er die gegenüber diesen Anlagen verbesserten 
Nachbehandlungsverfahren (Rework) und die zyklus- 
weise Lösungsmittelwäsche berücksichtigt. Bei einem 
Anteil an rezykliertem Mischoxidbrennstoff von 25OIo 
des Durdisatzes steigt die Menge des in den Abfall 
gelangenden Plutoniums auf etwa 2% an. 

Nach Ansicht der RSK kann die Verwendung des letzt- 
genannten Wertes für die Störfallbetrachtung akzep- 
tiert werden.'Sie empfiehlt jedoch, daß vom Antrag- 
steller weitere Anstrengungen unternommen werden, 
um den Anteil des in den Abfall gelangenden Plu- 
toniums zu veringern. Die hierfür vom Antragsteller 
vorgestellten Maßnahmen hält die RSK für realisierbar. 

2.3 Wärmebilanz 
Für die Detailbeurteilung der Auslegung ist nachzu- 
weisen, daß die anfallende Nachwärme sicher und zu- 
verlässig abgefuhrt werden kann. Eine entsprechende 
Unterlage muß bis zur betreffenden Teilerrichtungs- 
genehmigung vorliegen und vom Gutachter überprüft 
sein. Die Realisierbarkeit dieser Forderung steht außer 
Frage. 

3. ~ückhalteeinrichtun~en 
3.1 Stickoxidwäsche 

Der Antragsteller geht bei der Beurteilung .der Wirk- 
samkeit der Stickoxidwäsche von.  den "iri der che- 
mischen Industrie und in der WAK vorliegenden Er- 
fahrungen aus. Er ermittelt damit Immissionswerte für  
Stickoxide, die etwa einen Faktor 10 unterhalb der 
Grenzwerte der TALuft liegen. Diese Angabe ist bis 
zur Konzeptbeurteilung durch ausführlichere Unter- 
lagen zu belegen. Die erforderliche Stickoxidrückhal- 
tung kann nach Ansicht der RSK durch entsprechende 
Maßnahmen gewährleistet werden. 

3.2 Schwebstoffilter 
Uber die vorgesehenen Elektrofilter für Aerosole lie- 
gen derzeit keine Erfahrungen aus kerntechnischen 
Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland vor. Der 
Antragsteller weist jedoch auf entsprechende Erfah- 
rungen in der englischen Wiederaufarbeitungsanlage 
in Windscale hin. Die RSK macht darauf aufmerk- 
sam, daß zur Beurteilung dieser Filter die Vorlage hin- 

* reichend detaillierter, prüffähiger Unterlagen erforder- 
lich ist. Daraus muß insbesondere auch hervorgehen, 

'wie sich die gegenüber konventionellen technischen 
Anlagen veränderten Betriebsbedingungen in einer 
Wiederaufarbeitungsanlage auf den Betrieb der Filter 
auswirken. An der Realisierbarkeit der erforderlichen 
Filterung besteht kein Zweifel, zumal alternative Fil- 
terkombinationen möglich sind. 
Die vom Antragsteller angenommenen Rückhaltefak- 
toren für Schwebstoffilter der Klasse S werden bei 
Normprüfverfahren nachgewiesen. Die Erfahrungen 
zeigen jedoch, daß diese Werte im Betrieb nicht immer 
erreicht werden. Die RSK ist der Ansicht, daß bei der 
Beurteilung der radiologischen Auswirkungen bei ein- 
stufiger Abgasfilterung .mi t  Schwebstoffiltem der 

' Klasse S nur ein Dekontaminationsfaktor von 102 
zugrunde gelegt werden kann. Höhere Dekontamina- 
tionsfaktoren werden durch Hintereinanderschalten 
mehrerer Filter erreicht. 

3.3 . Jodabscheidung 
Der Antragsteller nimmt eine 99010ige Jodaustreibung 
aus der Brennstofflösung im Auflöser an und begrün- 
det diese mit Erfahrungen aus der bisherigen Praxis. 
Der ausgetriebene Jod wird mit einem Dekontamina- 
tionsfaktor 2 103 an den für das Auflöserabgas vor- 
gesehene Jodfiltern abgeschieden. Da bei der vom 
Antragsteller getroffenen Annahme 1°/o des Jodinven- 
tars des aufgelösten Brennstoffs in den Extraktions- 
zyklus und in die Abfallösungen gelangt, sind die Be- 
hälterabgassysteme des l. Extraktionszyklus und die 
Abgassysteme der Anlagenteile, in denen hochaktiver 
Abfall (HAW) und mittelaktiver Abfall (MAW) vor- 

. liegt, mit Jodfiltern auszustatten., Diese Maßnahme ist 
realisierbar. 

3.4 Kryptonrückhaltung 
Das vom Antragsteller zur Kryptonrückhaltung vorge- P': 

sehene Verfahren der Tieftemperaturrektifikation: 
wurde im technischen Maßstab in der Bundesrepublik 
Deutschland bisher nicht erprobt. Zur Zeit werden je- 
doch Arbeiten zur Errichtung einer derartigen Anlage 
durchgeführt. Der Antragsteller verweist ferner auf Er- 

fahrungen mit einer gleichartigen Anlage zur Gewin- 
nung von Kr-85 in den USA. Nach Ansicht der RSK 
kann das vorgesehene Konzept der Kryptonrückhal- 
tung realisiert werden. Bei der Detailauslegung müssen 
allerdings die Erfahrungen aus der Erprobung im tech- 
nischen Maßstab berücksichtigt werden. - 

3.5 Tritiumabtrennung 
Zur Bedeutung der Tritiumemission und zur Beur- 
teilung der Rückhalteverfahren wird auf die entspre- 

. chenden Ausführungen in Kapitel 11, Abschnitt 2.1 und 
Kapitel IV, Teil 2, Abschnitt 4 verwiesen. 

4. Störfälle 
4.1 Schutz gegen Einwirkungen von außen 

Der Antragsteller hat zum Schutz gegen Flugzeugab- 
sturz und chemische Explosionen außerhalb der An- 
lage ein gestaffeltes Konzept vorgesehen. Danach wird 
der Schutz der einzelnen Gebäudeteile entsprechnd 
dem radiologischen Gefährdungspotential bzw. der 
sicherheitstechnischen Bedeutung der darin enthal- 
tenen Anlagen bemessen. Dieses Konzept entspricht 
der erforderlichen Schadensvorsorge und ist realisier- 
bqr. 

4.2 Einbau von ~andbettfi l tern 
Abluft oder Abgase, deren Aktivität durch die Stör- 
fälle 
- Red-oil-Explosion im Plutoniumnitrat- oder im 

HAW-Verdampfer, . 
- Knallgasreaktion, 
- Lösungsmittelbrand im 1. Extraktions- oder  3. Plu- 

t~niumzyklus, 
- Zircaloybrand 
wesentlich erhöht weiden kann, sind zur Ertüchtigung 
der Abluftfiltersysteme zusätzlich über Sandbettfilter, 
Tiefbett-Faserfilter oder eine Kombination dieser Filter 
mit nachgeschalteten Schwebstoffiltern der Klasse S 
zu leiten. Es ist nachzuweisen, daß der mit der vor- 
gesehenen Filteranordnung erreichbare Dekontamina- 
tionsfaktor mindestens 103 beträgt. Diese Anforde- 
rungen können nach dem Stand der Technik auch un- 
ter Störabfallbedingungen erfüllt werden. , . 

4.3 Brände innerhalb der Anlage 
Die RSK ist der Meinung, daß neben konventionellen 
Bränden innerhalb der. Anlage folgende Ereignisse in 
die Störfallanalyse einbezogen werden müssen: 
- Lösungsmittelbrand in der Extraktion, 
- Zircaloybrand unter Wasser, 
- Brand von hochaktivem Schlamm. 
Diese Brände innerhalb der ,Anlage können durch 
Brandschutzmaßnahmen und Filtersysteme (vgl. Ab- 
schnitt 4.2) beherrscht werden. 

4.4 Explosionen innerhalb der Anlage 
Nach Ansicht der RSK sind folgende Störfalle zu un- 
terstellen: 
- Exotherme Reaktionen von Prozeßchemikalien (2. B. 

Red-oil), 
- Knallgasreaktion. 
Die RSK hat diese Störfälle behandelt. Sie kommt zu 
dem Ergebnis, daß die Gebäude ohne besondere bau- 
technische Probleme gegen die dabei möglichen Be- 
lastungen ausgelegt werden können, so daß diese Stör- 
fälle durch Führen der Gebäudeabluft über die in Ab- 
schnitt 4.2 genannten Filtersysteme sicher beherrscht 
werden. Die RSK empfiehlt jedoch, auch die einzelnen 
Zellen gegen die zu unterstellenden Belastungen durch 
Explosionen auszulegen. 
weiterhin hält sie Vorkehrungen zur Begrenzung der 
Wasserstoffkoiizentration für erforderlicli, die ein 
Uberschreiten der Zündgrenze verhindern. 'Diese For- 
derungen sind realisierbar. Zur Berechnung'der Was- 
serstoffbildung durch B- und y-Strahlung ist ein G(H2)- 
Wert von 0,44 ~ o l e k ü l e  H?/lÖÖ--& zugrunde 
zu legen. Ein niedrigerer Wert kann angesetzt werden, 
wenn vom Antragsteller experimentell nacligewiesen 
wird. da8 dieser Wert unter den gegebenen Verhält- 
nissen nicht überschritten werden kann. 

4.5 Sicherheit gegen Kritikalität 
Nach Ansicht der RSK muß die Unterkritikalität in den 
einzelnen Prozeßbereichen derart gewährleistet sein, 
daß es mindestens zweier voneinander unabhängiger, 
unwahrsdieinli+er Ereignisabläufe bedarf, uni eine 
'kritische Anordnung zu erzeugen. Diese Forderung 
kann nach dem Stand der5Technik erfüllt werden. 

Der Antragsteller sielit zur Einhaltung der Unterkriti- 
kalität in einzelnen Prozeßbereichen U. a. eine homo- - 
gene Vergiftung mit Gadolinium vor. Dieses Konzept 
zieht nach Meinung der RSK einen erheblichen Auf- 
wand an ~berwadlungsmaßnahmen nach sich. Insbe- 
sondere muß die Bestimmung der Gadolinium-Konzen- 
tration mit großer Sicherheit und Präzision erfolgen. Die 
RSK empfiehlt daher, die Verwendung der homogenen 
Vergiftung auf sekundäre redundante Sicherlieitsmaß- 
nahmen zu beschränken. Ferner ist zur Konzeptbeur- 
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teilung eine Aufstellung der gewählten Kritikalitäts- 
..Spezifikationen vorzulegeii; 

. ~ e i  der.Ausle3ung gegen ~ritikalitätsStörfälle wurden 
1 0 ' O  Spaltungen zugrunde gelegt. Die RSK ist der An- 
sicht, daß damit alle in .der Anlage denkbaren Kriti- 
kalitätsstörfälle mit ausreichendem Sicherheitsabstand 
abgedeckt sind. 

. . 
4.6 Störfalldetektion 

Der Antragsteller hat uiit dem Sicherlieitsbericht eine 
Störfallanalyse vorgelegt. Die RSK ist iin Rahmen ihrer 
Stellungnahme zur grundsätzlichen sicherheitstech- 
nischen Realisierbarkeit des Entsorgungszentrums der 

' 

Ansicht, daß die darin betrachteten sowie die von ihr 
zusätzlich genannten Störfälle beherrscht werden kön- 
nen. Zur Konzeptbeurteilung ist jedodi eine detaillierte 
Analyse erforderlich, aus der hervorgeht. wie, mit 
welcher Redundanz und nach welchen Auswahlkrite- 
rien Störfälle detektiert werden. 

C) Zusammenfassung 
Die RSK iind die SSK stellen feit, daß mit dem vorgelegten 
Konzept bei Berücksichtigung der empfohlenen Ande- 
rungen die Prozeßteile Zerlegung; Auflösung und Ex- 
traktion des Teilprojekts 2 realisiert und sicher betrieben 
werden können. Insbesondere sprechen jahrelange Erfah- 
rungen in in- und ausländischen Anlagen dafür, daß die ge- 

. w2ihlten Verfahren mit der notwendigen Sicherheit gehand- 

. ' 'liabt werden können. Einzelne technische Neuentwicklun- 
gen, die in der Anlage zum Einsatz kommen sollen, sind in 

. ' ,Versuchs- und Entwicklungsreihen bis zu einerii Grade ye- 
: testet und entwickelt worden, der die sichere Funktions- 

fähigkeit im Entsorgungszentrum erwarten läßt. Damit ist 
' nac11,Ansicht der RSK und SSK sichergestellt, daß der er- 

forderliche Schutz der Umgebung hinsichtlich der radio- 
logischen und sonstigen Auswirkungen der Anlage im be- 

. !  stimmungsmäßigen Betrieb und bei Störfällen gewährleistet 
werden kann. 

T e i l  2 :  A b f a l l b e h a n d l u n g  u n d  
Z w i s c h e n l a g e r u n g  

a) Beschreibung der Anlage 
Die bei der Wiederaufarbeituiig anfallenden radioaktiven 
Abfälle werden vor der Weitergabe an andere Teilprolekte 
zum Teil vorbehandelt und zwischengelagert. Im einzelnen 
wird dabei iolgendermaßen verfahren:: 
Die zerlegten und ausgelaugten Brennelementhulsen wer- 
den in Container gefüllt und entweder in Naßlagern zwi- 

<' s&ngelagert.oder i n  Zement eingegossen und trocken ye- 
lagert-  HlärschTäm~e- werden als Suspension- in 175 m3- 
Tanks zwischengelagert. Zur Vermeidung von Sedimenta- 
tionen sind Pulsatoren vorgesehen. 
Flussige hochaktive Abfälle aus der Extraktion werden 
konzentriert und anschließend in doppelwandigen, in Auf- 
fangwannen stehenden 1000 mXTanks zwischengelagert. 
Alle hierfur benötigten sicherheitstechnisch relevanten 
Anlagen sind redundant ausgelegt. Insbesondere sind zur 
Kuhlung des Konzentrats mehrere redundante Kuhlstrange 
vorgesehen. 
Bei der Verarbeitung von mittelaktive11 flussigen Abfällen 
werden organische und wäßrige Abfalle getrennt behan- 
delt. Vom organischen Teil werden zunkchst nach dem 
Adduktverfahren Tributylphospliat sowie die darin enthal- 
tenen Degradationsprodukte extrahiert und zwischenye- 
lagert. Das verbleibende Kerosin wird nach einer Fein- 
reinigung rezykliert. Die wäßrigen Abfälle werden durch 
Eindampfen eingeengt und zwischengelagert. Für beide 
Verfahren sind mindestens zwei redundante Verarbeitungs- 
linien vorgesehen. 
Schwach- und mittelaktive feste Abfälle werden auf unter- 
schiedliche Weise kompaktiert und in Zement eingegossen. 
Schwachaktive Abwässer W-erden gereinigt und weit- 
gehend rezykliert; Stärker tritiumhaltige wäßrige Abfälle 

'. werden zwischengelagert. 
Das in der Auflöserabgasreinigung abgetrennte Krypton . 
wird in Druckgasflaschen abgelullt und ebenfalls zwischen- 
gelagert. I .  

Die vorgesehenen. verfahren der Abfallbehandlung und' 
Zwischenlagerung basieren zum großten Teil auf jahre- 

. langen Erfahrungen in anderen Wiederaufarbeitungsan- 
.* lagen und sonstigen kernteclinischen Anlagen. 
- 

.b) Beurteilung . ' 

Die RSK hat diese Verfahren' bezüglich ilirer' Sicherheits- 
- technischen Realisierbarkeit geprüft und dabei insbeson- 

dere diejenigen Verfahrensschritte eingehend diskutiert, 
fiir die Erfahrungen nur in begrenztem Umfang vorliegen. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
1. Redundanz, der Kühlung von flüssigen hochaktiven 

Abfällen 
- . Die RSK hält die Anwendung des Einzelfehlerkriteriums 
:.: .. ' -unter  Berücksichtigung des Reparaturfalls für erfor- 

\derlich, wobei die auf Grund der langsamen Aufheiz- 
' - vorgänge zur Fehlererkennung sowie für Umschalt- 

und Reparaturvorgänge 'zur Verfügung stehende Zeit. 
,,berücksichtigt werden darf. Die RSIC ist der Ansicht, 
daß auf diese Weise eine zuverlässige Kühlung sicher- 
gestellt;.werden kann. 

L: ii 

Zur Konzeptbeurteilung ist die Vorlage von Schalt- 
und Aufstelluhgsplanen erforderlich, aus denen der 

. Aufbau des Kühlsystenis, einschließlich seiner räum- 
lichen Vermasdiungspunkte sowie seiner Energie -und 
Hilfsmedienversorgung ersichtlich ist. Bei der Ausar- 
beitung dieser Pläne sollte eine Harmonisierung der 
Auslegungsmaßstabe mit anderen Teilprojekten ange- 
strebt werden. 

2. Redundanz der Behalter zur Zwisclienlagerung flus- 
siger hochaktiver Abfälle 
Der Antragsteller sieht fur die Zwischenlagerung flus- 

. siger Iiochaktiver Abfalle doppelwandige Edelstahl- 
tanks vor. Diese Behälter stehen in Zellen, deren Edel- 
stahl-Auffangwannen im Leckagefall den gesamten 
Tankinhalt auffangen konnen und auf Leckage der Be- 
hälter uberwacht werden. Die RSK stimmt dieser Kon- 
zeption zu. 

Da die Behalter in gefblltem zustandnur  auf ~ e c k a ~ e  
prüfbar sind, muß eine Redundanz in Form von Re- 
servekapazität vorgesehen werden. Bis zur Konzept- 
beurteilung sind Unterlagen vorzulegen, aus denen 
hervorgeht, wieviel Zeit im Felle einer Lackage fur 
die Wiederherstellung des ursprunglichen Redundanz- 
grades erforderlich ist. Die Bereitstellung ausreichend 
reduodanter Zwischenlagerkapazität ist realisierbar. 

3. Lagerkonzept der Feedklärschlämme 
Der Antragstellei sieht die Lagerung von Feedklär- 
schlämmen als Suspension vor. Bis.  zur Konzeptbeur- 
teilung ist detailliert nachzuweisen, daß bei.  dieser 
Form. der Lagerung' Sedimentationen größeren Aus- 
maßes ausgeschlossen werden können. Weiterhin ist 
nachzuweisen, daß der Ausfall von Pulsatoren 'keine 
Sedimentationen nach sich zieht, deren Kritikalitäts- 
Sicherheit oder deren ausreidiende Kühlberkeit nidit 
gewährleistet ist. Ferner ist zu zeigen, daß die Förder- 
barkeit der Schlämme in jedem Falle gewährleistet ist. 

' 

.Im übrigen ist zur Konzeptbeurteilung eine Darstellung 
des Kühlsystems in dem in Abschnitt 1 beschriebenen 

- . .  Umfang erforderlich. Sollten die Nachweise nicht in 
:befriedigender Form geführt werden -können, ist eine 
andere Form der Lagerung vorzusehen. Die RSK hält 
eine sichere Form der Lagerung von ,Feedklärschlamm 
für realisierbar. , 

4. Tritiumbehandlung 
, Eine weitere Yerringerung'der Tritiumableitung sollte 

nach Ansicht der RSK und der SSK angestrebt werden 
(s. Kapitel 11, Abschnitt 2.1). Dies ist durch .Herabset- 

- zung des Wasserdampfgehaltes des Abgases, insbeson- 
dere aus den HAW-Lagertanks, möglich. , 

.Zur Sicherstellung der. Zwischenlagerung von stärker 
tritiumhaltigen Abwässern ist die vorgesehene Lager- 
kapazität nur bedingt ausreichend. Die RSK hält es 

.. daher für erforderlich, da0 hierfür größere Reserven 
geschaffen werden. Schwierigkeiten bezüglich der 
sicherheitstechnischen Realisierbarkeit sieht die RSIC 
nicht. , , 

5. ~dduktverfahren 
Zur ~ r e n n u n g .  des Tributylphosphats vom Kerosin im 

. . organischen mittelaktiven Abfall sieht der Antrag- 
steller das Adduktverfahren vor. Dieses Verfahren 
wurde bisher noch nicht im industriellen Ma5stab bei 
der Abfallbehandlung in Wiederaufarbeitungsanlagen 
erprobt. Doch wurden bei der halbtechnischen Anwen- 
dung dieses Verfahrens, z. B. im Kernforschungszen- 
trum Karlsruhe, gute Erfahrungen gesammelt. Die Ein- 
lagerung der aus dem Adduktverfahren resultierenden 

.Abfälle wurde bereits in dem Versuclis-Endlager Asse 
demonstriert. Weitere Forschungs- und Entwicklungs- 
arbeiten zu diesem Verfahren. insbesondere im Hin- 
blick auf den Einfluß organischer ~Radiolyseprodukte, 
sind jedodl nodi erforderlidi. Die RSK erwartet; über 

. die dabei gewonnenen Erfahrungen unterrichtet zu 
. werden. Die ausstehenden Untersuchungen stellen die' 

Realisierbarkeit des vorgesehenen Verfahrns nicht in 
Frage. ' .  

6. Radiolyseprodukte organischer ~ ö s u n ~ s m i t t e l  
, Vor allem im hochaktiven Bereich der Extraktion 

kommt e s  durch Radiolyse zur Degradation organischer 
Lösungsmittel. Durch Forschungs- und Entwicklungsar- 
beiten sind bis zur,Konieptbeurteilung die Zusammen- 

. .. > .. . ._  . ?  

setzung und der Gesamtumfang der ~ e g r a d a t i o n s ~ r o -  
, clukte zu bestimmen, um das  ~xplosionsrisiko bei der 

. -. Tanklagerung organischer Abfallösungen besser er- 
. ,.., riiitteln z u  können..Die erforderlichen SchutzmaDnah- 

. . men können dann festgelegt werden. An der Realisier- 
. .  barkeit.solcher Maßnahmen bestehen, keine Zweifel., , 

f . !  ~ r y ~ t o n z w i s ~ h e n l a ~ e r u ~ ~  , . . , . . 

. . '.Das.Konzept der ~ryptonzwischenla~erun~' ist dem bei 
der Sidierstellung von Krypton im Teilprojekt 6 ver- 
gleichbar (s. Kapitel VIII). Da jedoch die aus dem 
Zwis.chenlager abzuführende Wärme pro Flasche we- 
gen der erst kurzen Abklingzeit des Kryptons höher 

' 

liegt, .muß nach Ansicht der RSK die Zwangskühlung 
des .  Zwischenlagers hinsichtlich Redundanz und Zu- 
verlässigkeit höherwertig ausgelegt werden. Dies kann 
realisiert werden. 

Si tzung RSK/SSK 



8. Störfälle 
8.1 Brände und Explosionen innerhalb der Anlage 

Für die Behandlung der Störfälle ' - 

- Brände innerhalb der Anlage, 
- Explosionen innerhalb der Anlage 
wird auf die entsprechenden Ausführungen in den Ab- 
schnitten 4.2 bis 4.4 in Teil 1 verwiesen. . 

8.2 Schutz gegen Einwirkungen von außen 
Der Antragsteller sieht einen Schutz gegen die zu un- 
terstellenden Einwirkunqen von außeii für alle Re- 
reiche der ~ e h a n d l u n ~ ~ u n d  Zwischenlagerung von 
hoch- und mittelaktiven flüssigen sowie brennbaren 
festen mittelaktiven Abfällen vor. Diese Maßnahnie 
entspriclit der erforderlichen Schadensvorsorge uild 
ist realisierbar. Es ist aber bei der späteren Detail- 
prüfuny noch nachzuweisen, daß durch äußere Ein- 
wirkungen auf die übrigen Bereiche keine radiolo- 
gischen Auswirkungen zu befürchten sind, welche die 
Störfallplanungsdosisgrenzwerte nach. 9 28 Abs. 3 
StrlSchV übersteigen. Dabei sind auch die Auswir- 
kungen der Zerstörung von Teilen der Energie- und 
Medienversorgung zu untersuchen. Sollte der Nach- 
weis, daß diese Auswirkungenungefälirlich sind, niclit 
geführt werden können, müssen die betreffenden Teile 
gegen Einwirkungen von außen geschützt werden. 
Dies ist nadi dem Stand der Tedinik möulidi. Ferner 
hält es die RSK zur weiteren ~e rbes se rung  des Schut- 
zes gegen äußere Einwirkungen für erforderlich, die 
Gebäudeteile für die Zwischenlagerung der hochak- 
tiven flüssigen Abfälle so anzuordnen, daß die Ober- 
kante der Lagertanks auf der Höhe des Gelände- 
niveaus liegt. 

C) Zusammenfassung 
Die RSK und die SSK sind der Ansicht, daß die Prozeß- 
bereidie Abfallbehandlung und Zwischenlagerung des Teil- 
projektes 2 bei Berücksichtigung der vorstehenden ' ~ m p -  
fehlungen realisiert und sicher betrieben werden können. 
Insbesondere wurden im Hinblick auf die Minimierung der 
Abfallvolumina sowie der radioaktiven Abgaben geeignete 
Verfahren gewählt. Technisch zur Zeit noch nicht aus- 
reichend erpiobte Verfahren, wie z. B. das Adduktverfah- 
ren, derden nur an sicherheitstedinisch weniger bedeut- 
samen Stellen vorgesehen. Die RSK hält diese Verfahren 
für ralisierbar. Sie kommt daher mit der SSK zu dem 
Schluß, daß der erforderliche Schutz hinsichtlich der radio- 
Iogischen und sonstigen Auswirkungen der Anlage im be- 
stimmungsniäßigen Betrieb'und bei Störfällen gewährleistet 
werden kann und diese Teile des Entsorgungszentrums 
sicherheitstedinisch realisierbar sind. 

V. Teilprojekt 3: Uranverarbeitung 
a) Beschreibung der Anlage 

Das in den abgebrannten Brennelementen enthaltene Uran 
wird nach der Abtrennung in der Wiederaufarbeitungsan- 
lage des Teilprojekts 2 in Form von Uranylnitrat an das 

Teilprojekt 3 zur Weiterverarbeitung abgegeben. Ziel der 
Verarbeitung ist es, das Uranylnitrat in sinterfähiges Uran- 
dioxid überzuführen. Hierfür sieht der Antragsteller das 
sogenannte An~moniumuranylcarbonat-Verfahren vor. 
Na& der Umwandlung des Uranlylnitrats in Urandioxid 
wird ein Teil davon an das Teilprojekt 4 zur Vermischung 
mit Plutonium abgegeben. Der Rest wird zur Wiederan- 
reicherung in entsprechende Anlagen außerhalb des Ent- 
sorgungszentrums gebracht. 
Die Uranverarbeitungsanlage ist ausgelegt für einen jähr- 
lichen Durchsatz von 1400 t schwach angereicherten Urans 
1<1.8°10 U-235). Ihr Aufbau ist asträngig, wobei ein Strang 

Reserve vorgesehen ist. 
Die bei der uranverarbeitung anfallenden radioaktiven 
Prozeßchemikalien werden weitgehend rezykliert. Insbe- 
sondere ist vorgesehen, schwachaktive Abwässer zur Wie- 
deraufbereitung an das Teilpro~ekt 2 abzugeben. Lediglich 
schwachaktive feste Abfälle sollen in Teilprojekt 5 ze- 
mentiert und später endgelagert werden. Eine Abgabe von 
Aktivität an die Umgebung erfolgt nur in geringen Mengen 
mit der Abluft über den Kamin. Der Antragsteller geht auf 
Grund der bei der Reaktor-Brennelement-Union (RBU) vor- 
l ie~enden Erfahrungen einer U-Aktivitätsabgabe von 
3-l'O-2~i/a aus. 
Einen besonderen Scliutz der Gebäude gegen äußere Ein- 
wirkungen sieht der Antragsteller ni&t vor. Na& seiner 
Meinung ist in solchen Fällen nicht zu befürchten, daß die 
Störfallplanungsdosisgrenzwerte der Strahlenschutzverord- 
nung überschritten werden. 

, Uranverarbeitungsverfahren 
Das vom Antragsteller vorgesehene Verfahren für die 
Uranverarbeitung beruht auf uber zehnjährigen Erfah- 
rungen mit der Herstellung von Uranbrennelementen in 
der Bundesrepublik Deutscliland. Alle Verfahrensschritte 
können als verfahrenstechnisch weitgehend ausgereift 

> angesehen wreden. Aus disem Grunde besteht nach 
Ansicht der RSK an der Realisierbarkeit dieses Teil- 
projekts kein Zweifel. . 
Vom Antragsteller wurde im Verlauf der Beratuncyen 
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. angedeutet, daß er -einige verfahrenstechnische Ande- 
, rungen erwägt. Die .hierbei .in Betracht kommenden Ver- 

fahren versprechen eine erhebliche Verminderung der 
festen radioaktiven Abfallmengen. Die RSK begrüßt da- 
her derartige Uberlegungen.. Entsprechende Unter- 

. . suchungen von Anlagen iin halbtechnischen Maßstab 
zeigen, daß die sicherheitstechnisdie Realisierbarkeit 

, dieser Verfahren gegeben ist. Die RSK hält es jedoch 
für erforderlidi, daß vor einer 'endgültigen Entschei- 

' dung hierüber eingehend die sicherheitstedinischen Kon- 
sequenzen, einschließlich der möglichen Schadstoffeinis-. 
sionen, untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Un- 
tersuchungen sollen für eine' abschließende Meinunys- 
bildung. !zur Konzeptbeurteilung vorliegen. 

2. Unifang der erforderlichen Abschirmmaßnahmen 
'um bei der Verarbeitung von wiederaufgearbeitetem 
Uran eine im Vergleich zu nicht rezykliertem Uran hö- 
here Strahlenbelastung des Betriebspersonals zu ver- 
meiden, sind bis zur Konzeptbeurteilung geeignete Ab- 

. schirmmaßnahmen zu untersuchen. .An der Realisier- 
barkeit solcher Maßnahmen bestehen keine Zweifel. ' 

3. Störfälle 
Die vom' Antragsteller vorgelegten Ilntersuchungen über 

. .. . , ,  Störfälle innerhalb der Anlage und über 'Einwirkungen 
. , von' außen- lassen erkennen, daß die StörfallPlanungs- . , &  ' 

" .  dos~sgrerizwerte 'des 8 28 Abs. 3 .  StrlSchV' eingehalten 
' 'iverdeii können: Die RSK erwartet zur Konzeptbeurtei- 

. . 
' 

, . lung eine detaillierte Störfallanalyse, ,in der die Stör- 
. -.fallabläufeein-gehend beschrieben undd ie  Freisetiungs- 

. . . ,. !nechanismen'begründet werden. '.. 
. . 

Besondere Schutzmaßnahmen gegen Einwirkungen von 
außen hat der Antragsteller nicht vorgesehen. Die RSK 
und die SSK sind der Ansicht, daß wegen der wesent- 

, lich geringeren spezifischen Aktivität des Urans in1 
Vergleich zu der des Plutoniums solche Schutzmaßnah- 
men nur dann erforderlich sind. wenn die vbm Antrag- 
steller vorzulegenden Analysen ergeben, daß bei Ein- 
wirkungen von außen die Störfal.lplanungsdosisgrenz-, 
werte überschritten werden können. 

C) Zusammenfassung 
Die RSK und die SSK stellen fest, daß auf Grund der langT 
jährigen Erfahrungen mit der Uranverarbeitung an ihrer 
sicherheitstechnischen Realisierbarkeit kein Zweifel be- 
steht. Insbesondere können ein sicherer Betrieb der An- 
lage sowie der erforderliche Schutz der Umgebung hin- 
sichtlich der radiologisclien und sonstigen Auswirkungen 
der Anlage in1 bestimmungsgemaßen Betrieb und bei Stör- 
fällen gewährleistet werden. 
Selbst bei den schwersten denkbaren Unfällen sind wegen 
der geringen Flüchtigkeit und spezifischen Aktivität des 
Urans keine schwerwiegenden Auswirkungen zu erwarten. 

VI. Teilprojekt 4: Plutonium-Brennelementherstellung 

a) Beschreibung der Anlage 
Das .in den abgebrannten Brennelementen enthaltene Plu- 
tonium wird nach der Abtrennung in der Wiederaufar- 
beitungsanlage des Teilprojekts 2 in Form von Plutoniunl- 
nitrat an diis Teilprojekt 4 abgegeben. Die Ubergabe er- 
folgt über ein geschlossenes, unterirdisch geführtes Lei- 
stungssystem. Das Plutoniumnitrat wird zunächst in pulver- 
förmiges Plutoniumdioxid umgewandelt und anschließeild 
mit dem aus dem Teilprojekt 3 angelieferten Urandioxid 
verinischt. Das Mischoxidpulver Wird nach Bedarf gepreßt, 
granuliert und homogenisiert. Im Anschluß daran wird das 
Pulver durch Pressen, Sintern und Schleifen zu Pellets ver- 
arbeitet. Die Pellets werden in Brennstabhüllrohre einge- 
füllt und die Hüllrohre verschweißt. Die fertigen Brenn- 
stäbe werden zu Brennelementen zusammengebaut. 
Die gesamte Anlage ist zur Zeit ausgelegt für einen Durch- 
satz Von 14 t Plutonium sowie 350 t Uran pro Jahr. Dabei 
wird für Plutonium die folgende ~soto~enzusammensetzun~ 
spezifiziert: 2O/0 Pu-238, 54O/oPu-239, 25O/o Pu-240, 14O/o Pu-241. 
und 5'/0 Pu-242. Es ist sowohl die Fertigung von Brenn- 
eleinenten für Leichtwasserreaktoren als auch für Schnelle 
Brutreaktoren vorgesehen.. Um die notwendigen Umstel- 
lungsmaßnahmen für die Fabrikation der einzelnen Brenn- 
elemeilttypen parallel zu den laufenden Arbeiten durch- 
führen zu können und um längere Stillstandszeiten durch 
Reparaturen zu vermeiden, ist die Anlage in den einzelnen 

' 
Verfahrensabschnitten mit bis zu 11 getrennten Strängen 
ausgerüstet. Die Behandlung der radioaktiven Abfälle ent- 
spricht dem Vorgehen in Teilprojekt 3. Daher kann eine 
Abgabe radioaktiver Stoffe nur -kontrolliert mit der Abluft 
über den Kamin erfolgen. Der Antragsteller legt der Be- 
rechnung der radiologischen Auswirkungen im bestim- 
mungsgemäßen Betrieb eine Abgabe von 5 mCi Plutonium 
pro Jahr zugrunde. Er weist jedoch darauf hin, daß die Er- 
fahrung in gleichartigen, in Betrieb befindlichen Anlagen 
um. Größenordnungen geringere Werte zeigt. 
Der Antragsteller sieht vor, alle Gebäudeteile, in deneil 
Plutoniumverbindungen in dispersibler Form, d. h. flüssig 
oder als Pulver vorkommen, gegen alle zu unterstellenden 
äußeren Einwirkungen zu schützen. Dies gilt auch für die 
Ubergabeleitung von Teilprojekt 2. 



b) Beurteilung 
Die RSK und die SSK stützen sich bei ihrer Beurteilung 
auf die über zehnjährigen Erfahrungen in der Bundesre- 
publik Deutschland mit der Verarbeitung von Plutonium 
zu Mischoxidbrennelementen. Weitere umfangreiche Er- 
fahrungen hierüber liegen im Ausland vor. Hierauf auf- 
bauend, kommen die RSK und die SSK nach eingehender 
Diskussion zu folgendem Beratungsergebnis: 

1. Redundanz sicherheitstechnisch relevanter Systeme 
Zur detaillierten Beurteilung der notwendigen Redun- 
danz sidierheitstechnisdi relevanter Systeme (Lüf- 
tung, Kühlung, Elektrizitätsversorgung) ist nach An- 
sicht der RSK von Bedeutung, welche Ausfallzeiten 
für derartige Systeme aus sicherheitstechnischer Sicht 
tragbar sind. Die RSK hält es daher für erfoiderlich, 
daß bis zur Konzeptbeurteilung vom Antragsteller eine 
Aufstellung vorgelegt wird, aus der die sicherheits- 
technischen Konsequenzen des Ausfalls der genannten 
Systeme bei unterschiedlichen Ausfallzeiten hervor- 
gehen. Eine aiisreichend redundante Auslegung ist 
realisierbar. 

2. Einrichtungen und Verfahren zur anlageninternen 
Plutoniumrückführung 
Der Antragsteller sieht vor, plutoniumhaltige Prozeß- 
rückstände aufzuarbeiten und zurückzuführen. Ein 

' . Konzept, das die hierfür vorgesehenen Einrichtungen 
und Verfahren beschreibt, lag der RSK vor. Diese Ver- 
fahren, einschließlich der sicheren Konditionierung der 
anfallenden plutoniumhaltigen Abfälle, sieht die RSK 
als realisierbar an. 

3. Sicherheitsvorkehrungen bei der Plutoniumhandhabung 
Das Konzept des geplanten Entsorgungszentrums stellt 
nach Ansicht der RSK im Hinblick auf die Prolife- 
rationssicherheit aus folgenden Gründen eine .vorteil- 
hafte Lösung dar: 
- Durch Zusammenlegen aller wesentlichen Anlagen 

des Brennstoffkreislaufs an einen Standort entfällt 
praktisch die mit Spaltstofftransporten verbundene 
Proliferationsgefahr. 

- Konzeption und Aufbau der Umschließung sowie 
umfangreiche Maßnahmen zur Kontrolle und Bi- 
lanzierung der Spaltstoffe behindern wirksam den 
unkontrollierten Zugriff zu Plutonium. 

- Durch eine Bauweise, welche weitgehend Schutz 
gegen äußere Einwirkungen bietet, ist der gewalt- 
same Zugriff zu Plutonium nahezu auszuschließen. 

Aus diesem Grunde kann die Entscheidung über in 
der Diskussion befindliche Konzepte zur Erhöhung der 
Proliferationssicherheit (Copräzipitation, Denaturie- 

' rung) zurückgestellt werden, bis durch Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten die sicherheitstechnischen 
Vor- und Nachteile dieser Konzepte geklärt sind. 
Auch die Entscheidung darüber, ob insbesondere bei 
der Verarbeitung hochabgebrannten bzw. rezyklierten 
Plutoniunis der Einsatz von Handschuhkästen ausrei- 
chend ist oder ob eine weitere Automatisierung oder 
zusätzliche Abschirmungen der Reduzierung der Strah- 

. . lenbelastung des Personals notwendig sind, ist erst 
bis zur Konzeptbeurteilung erforderlich. 
Für die grundsätzliclie sicherheitstechnis&e Realisier- 
barkeit sind beide Entscheidungen ohne Einfluß. 

4. Störfälle 
Die relevanten und vom Antragsteller untersu,chten 
Störfälle lassen erkennen, daß die Einhaltung der Stör- 

. . ,falldosisgrenzwerte des $ 2 8  Abs. 3 StrlSchV gewähr- 
leistet werden kann. Die RSIC erwartet aber bis zur 
Konzeptbeurteilung die- Vorlage einer detaillierten 
Störfallanalyse, die eine eingehende Beschreibung der 
Störfallabläufe sowie eine Begründung für die ange- 
nommenen Freisetzungsmechanismen enthält. 

4.1 Sicherheit gegen Kritikalität 
Von sicherheitstechnischer Bedeutung ist bei der Plu- 
toniumverarbeitung insbesondere die Gewährleistung 
der Unterkritikalität. Nach Ansicht der RSK muß die 
Unterkritikalität in den einzelnen Prozeßbereichen der- 
art gewährleistet sein, daß es mindestens zweier von- 
einander.unabhängiger, unwahrscheinlicher Ereignisse 
bedarf, um eine kritische Anordnung zu erzeugen. Eine 
Aufstellung der gewählten Kritikalitätsspezifikationen 
ist vom Antragsteller .bis zur Konzeptbeurteilung vor- 
zulegen. 
Die in der ~törfallbetrachtun~ vorgelegte Analyse, ' 

die auf einer Gesamtzahl von 1018 Spaltungen basiert, 
hält die RSK nicht für hinreichend konservativ. Sie er- 
wartet daher im Rahmen der detaillierten Störfall- 

' analyse die Unterstellung eines Kritikalitätsstörfalles 
mit 5 .  10ZS Spaltungen. Ein Kritikalitätsstörfall des in 
Teilprojekt 2 beschriebenen Ausmaßes (s. Kapitel IV, 
Teil 2, Abschnitt 4.5) ist hier nicht zu unterstellen, da . 
Plutonium, soweit es als Lösung vorliegt, in von der 
Geometrie her sicheren Behältern gehandhabt wird. 

Die zur Gewährleistung der Unterkritikalität sowie zur 
' Beherrschung eines Kritikalitätsstörfalls erforder- ' lichen Maßnahmen sind nach Ansicht der RSK sicher- 

heitstechnisch realisierbar. 

4.2 Schutz gegen Einwirkungen von außen 
Ein Scliutz gegen Einwirkungen von außen wird vom 

- Antrausteller nur für die Plutoniumlaqer und diejeni- 
gen ~>bäudeteile vorgesehen, in denen Plutonium in' 
Form flüssiger oder pulverförmiger Verbindungen vor- 
lieat. Dieser Konze~tion kann sich die RSK nur unter 
dem Vorbehalt anichließen, da6 in den detaillierten 
Analysen, die zur Konzeptbeurteilung vorzulegen sind, 
nachgewiesen werden kann, daß bei Einwirkungen 
von außen auf die Plutonium enthaltenden, ungeschütz- 
ten Bereiche die Störfallplanungsdosisgrenzwerte des 
§ 28 Abs. 3 StrlSchV eingehalten werden. Andernfalls 
ist für diese Bereiche ein Schutz gegen äußere Ein- 
wirkungen erforderlich und möglich. 

C) Zusammenfassung 
Die RSK und die SSK kommen zu dem Ergebnis, daß bei 
Berucksichtigung ihrer Empfehlungen ein sicherer Betrieb 
der Anlage möglich ist. Die für die Plutoniumverarbeitung 
und Brennelementherstellung vorgesehenen Verfahren ba- 
sieren durchweg auf langjährigen Erfahrungen, so daß ihre 
grundsätzliche sicherheitstechnische Realisierbarkeit außer 
Frage steht. Die RSK und die SSK kommen daher zu dem 
Schluß, daß der erforderliche Schutz hinsichtlich der radio- 
logischen und sonstigen Auswirkungen der Anlage im be- 
stimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen gewähr- 
, leistet werden kann. 

VII. ~ e i l ~ r o j e k t  5: Abfallendbehandlung 
a) Beschreibung der Anlage 

Die in der Abfallendbehandlung zusammengefaßten Verfah- 
rensschritte umfassen die fur die anschließende Endlagerung 
erforderliche Konditionierung der in den Teilprojekten 2 
bis 4 anfallenden radioaktiven Abfälle. Die Abfälle aus 
dem Teilprojekt 2 werden nur insoweit endbehaiidelt, wie 
dies nach der dort bereits erfolgten Abfallbehandlung er- 
forderlich ist. Im einzelnen sind die fdg-verfahren 
vorgesehen: 
Flüssige hochaktive Abfälle (600 m3/a) sollen nach einer 
Zwischenlagerung von etwa 5 Jahren verglast werden. 
Hierfür ist das in Frankreich entwickelte AVM-Verfahren 
(Atelier de Vitrification de Marcoule) vorgesehen. Parallel 
dazu befinden sich in der Bundesrepublik Deutschland Al- 
ternativ-Verfahren in der Entwicklung. Nach der Vergla- 
sung ist eine weitere Zwischenlagerung der Glasblöcke 
geplant, so da5 insgesamt eine Abklingzeit von mindestens 
10 Jahren vor dem Einbringen in das Endlager eingehalten 
wird. 
Mittelaktive feste Abfälle, wie ausgelaugte Brennelement- 
hülsen (700 mva) und Feedklärschlämme (70 mya), wer- 
den, sofern dies noch nicht in Teilprojekt 2 erfolgt ist, in 
Zement eingegossen. 
Organische mittelaktive Abfälle (120 m3/a) aus der Ex- 
traktion werden in PVC fixiert und in 200 1-Fässern der 
Endlagerung zugeführt. 
Mittelaktive ~väßrige Abfälle (1500 m3/a) werden zunächst 
denitriert und konzentriert. Anschließend erfolgt eine Ver- 
mischung mit Bitumen, wobei das Restwasser abgeschie- 
den wird. Die verbleibenden, in Bitumen eingebetteten 
radioaktiven Stoffe werden in Fässer abgefüllt und ver- 
schlossen. 
Schwachaktive Abfalle (2600 m3/a) aus den Teilprojek- 
ten 3 und 4 werden zementiert oder mit Zement angeruhrt. 
In der gleichen Weise wird nach einer Zwischenlagerung 
mit den Core-Bauteilen (310 mva) verfahren. 
Für alle Anlagenteile, in denen hoch- und mittelaktive Ab- 
fälle verarbeitet werden, sieht der Antragsteller einen 
Vollschutz gegen äußere Einwirkungen vor. 

b) Beurteilung 
Die RSK und die SSK haben das vorliegende Konzept der 
Abfallbehandlung eingehend diskutiert und geben im ein- 
zelnen hierzu folgende Empfehlungen ab: 
1. ; Endbehandlung von Feedklärschlämmen 

Nach Ansicht der RSK ist ein geeignetes Verfahren zur 
Verfestigung von Feedklärschlämmen, wie z. B. Ze- 
mentierung, realisierbar. Sie empfiehlt jedoch weitere 
Untersuchungen darüber, wie durch eine Nachbehand- 
lung der Feedklärschlämme der Anteil des auf diesem 
Wege zur Endlagerung gelangenden Plutoniums weiter 
verringert werden kann. Möglichkeiten hierfür wurden 
vom Antragsteller aufgezeigt, sind aber noch nicht 
ausreichend erprobt. 
Die gefordertenUntersuchungen stellen dasKonzept der 
Endbehandlung aus sicherheitstechnischer Sidit nidit in 
Frage, da die Endlagerfähigkeit der entstehenden Pro- 
dukte auf jeden Fall gewälirleistet werden kann und 
ein relativ großer Zeitraum bis zur Errichtung dieser 

- Anlagen zur Verfugung steht. 
2. Redundanz der Kühlung für Behälter mit hochaktiven 

Spaltproduktlösungen 
Eine ausreichende Redundanz der Kühlung aller si- 
cherheitstechnisch wichtigen Behalter mit selbsterhit- - zenden Spaltproduktlösungen muß bis zur Konzeptbe- 
urteilung nachgewiesen werden. Probleme im Hinblick 
auf die sicherheitstechnische Realisierbarkeit sind da- 
mit nicht verbunden. 
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l e i s t e t -  auch unter den auftretenden thermischen 
Beanspruchungen (s. Abschnitt 1.3) - einen siche- 
ren Abschluß gegen die Biosphäre. 

b) Durch einen dichten Abschluß der Lagerkammern 
und der Bohrlöcher wird selbst bei einem Wasser- 
oder Laugeneinbruch in die Grubenbaue, der nur 
während der Dauer der Einlagerungstätigkeit unter- 
stellt werden kann (s. Absdmitt l.?), der Kontakt 
der Lauge mit den endgelagerten radioaktiven Stof- 
fen unterbunden bzw. mengenmäßig beshränkt. 

C) Durch eine Minimierung der Auslaugraten der zum 
Einsatz kommenden Verfestigungsprodukte und der 
Korrosionsraten der Hüllmaterialien wird selbst für 
den Fall eines Kontaktes mit der Lauge sicherge- 
stellt, daß nur geringe Mengen an Aktivität in die 
Lauge gelangen können (s. Abschnitt 1.5). 

d) Schließlich wird durch entsprechende Maßnahmen 
(z. B. Auslegung des Grubengebäudes, Verfüllen der 
Schächte) verhindert, daß ausgelaugte radioaktive 
Stoffe durcli Diffusion oder Konvektion in die Bio- 

. sphäre gelangen können (s. Abschnitt 1.7) 
Die aus diesem Konzept erwachsenden Auslegungsan- 
forderungen sind im folgenden detailliert dargestellt. 
Darüber hinaus sind an die Auslegung des Ehdlagers 
sowie an die Auslegung und Qualität seiner Anlagen 
die in der Kerntechnik üblichen hohen Anforderungen 
zu stellen. 

1.2 Geologische Beurteilung von Salzstöcken 
Aus den nachfolgend genannten Gründen sieht die 
RSK das gewählte Konzept der Endlagerung radio- 
aktiver Abfälle in Salzstöcken als eine sicherheitstech- 
nisch günstige Lösung an. 
Mächtiqe Ablaqerunqen von Steinsalz sind besonders 
gut därin gelagerte Stoffe hermetisch gegen 
die Umgebung abzuschließen, weil Steinsalz auf Grund 
seiner Plastizität frei ist von offenen Klüften, in denen 
Flüssigkeiten oder Gase zirkulieren bzw. mit Deckge- 
birqsschichten oder der Erdoberfläche in Kontakt ste- 
hen könnte;. Salzgesteine haben ferner bei Tempe- 
raturen unter 80°C eine etwa 2 bis 3 mal höhere 
Wärmeleitfähiakeit als die meisten anderen Gesteins- 
arten. wärmequellen, die im Salz eingeschlosseIi sind, 
verursachen daher geringere Temperatiuerhöhungen 
a b  bei Einbettung in andere Gesteine, 2.B. Granite 
oder Tone. Die gute Standfestigkeit des Salzgesteins 
gestattet außerdem das Anlegen auch größerer -Hohl- 

( räume (Strecken und Kammern) ohne stutzenden Aus- 
bau. 
Das Salz der meisten Salzstöcke Norddeutschlands wie 
auch des Salzstocks Gorleben wurde im Zechsteinmeer 
vor rund 240 Millionen Jahren gebildet. Damals la- 
gerte sich in dem ganzen Gebiet, das heute von Nord- 
deutschland. Dänemark und der Nordsee einaenommen 
wird, eine etwa 1000 rn mächtige ~alzformaGon ab, in 
der neben reinem Steinsalz auch Kalisalze, Anhydrite, 
Tonsteine und Dolomite auftreten. Durch die Last der 
später darüber abgelagerten Schichten begann das Salz 
auf Grund seiner plastischen Eigenschaften langsam 
zu Salzkissen zusammenzufließen. Bereits zur Zeit der 
Trias vor rund 200 Millionen Jahren durchbrach das 
Salz an vielen Stellen die überlagernden Schichten 
und bildete Salzstöcke. Seither sind in jeder geolo- 

' gischen Formation bis in die jüngste geologische Ver- 
gangenheit hinein neue Salzstöcke hinzugekommen. 
Der Salzstock Gorleben z.,B. entstand vor etwa 120 
Millionen Jahren an der Wende -von der Jura* zUr 
Kreidezeit. Die Aufstiegsgeschwindigkeit des Salzes 
lag in Norddeutschland in der Größenordnung von 
10 cm in 1000 Jahren. 
Die außerordentliche Stabilität der Salzstöcke erkennt 
man aus der Betrachtung der Veränderungen, die sich 
seit ihrer Bildunq auf der Erde und in der Erdkruste 
vollzogen haben.- Nach Bildung des Salzstocks Gor- 
leben begann z. B. die nordamerikanishe Scholle sich 
von der europäischen zu trennen. Im Süden Deutsch- 
lands setzte die Auffaltung der Alpen und im pi t t le-  
ren und nördlichen Teil Deutschlands der Aufstieq des 
Rheinischen Schiefergebirges und des Harzes ein, Ge- 
gen Ende der Kreidezeit vor etwa 60 Millionen Jahren 
wurde die bis dahin von Meer bedeckte norddeutsche 
Tiefebene Festland .In der Tertiarzeit fand in Nord- 
deutschland ein dreimaliger Wechsel zwischen Meer 
und Festland statt. Die Heraushebung der Alpen und 
der Mittelgebirge setzte sich fort. Die Gräben im Rhein- 
thal, in der Rheinischen Bucht und im Leinetal brachen 
ein. In der anschließenden etwa 1 Million Jahre dau- 
ernden Quartärzeit wurde das Gebiet von Gorleben 
dreimal von Eis überschoben und von Wasser uber- 
deckt. Beim Abschmelzen der Gletscher blieben je- 
weils Ablagerungen- von Gerön; SaiidEin- uriCKiesen 
zurück. 
Die geologischen Ereignisse, die mit ieftiger Erdbeben- 
tätigkeit verbunden gewesen sein dürft-en, konnten die 
Form und Lase eines Salzstocks wie Gorleben nicht 
verändern, wgil sein Schwereausgleich mit den über- 
lagernden Schichten zur Ruhe gekommen. war. Daher 
kann man aus geologischer Sicht davon ausgehen. daß 

Salzstöcke die radioaktiven Abfälle, wenn sie sachge- 
recht gelagert sind, sicher verschließen werden. 

1.3 Thermische und mechanische Beurteilung 
Bei der Tieflagerung hochaktiver Abfälle, die Warme 
an ihre Umgebung abgeben, sind die Lagerbedingun- 
gen von großer Bedeutung. Sie mussen so gewählt 
werden, daß z. B. die Standfestigkeit der Grubenbaue 
nicht gefährdet wird und auch langfristig keine kri- 
tischen Verformungen und Spannungszustände im Ge- 
birge entstehen. Ferner darf Carnallitgestein wegen 
seiner besonderen Eigenschaften (thermische Zerset- 
zung mit Wasserabspaltung oberhalb 110° C) nicht 
über ein bestimmtes Maß hinaus erwärmt werden. Aus 
diesen Gründen werden seit mehreren Jahren theore- 
tische und experimentelle Untersuchungen über die 
Temperaturerhohungen und ihre Auswirkungen beim 
Einbringen von Warmequellen ins Salzgestein durch- 
geführt. 
Eine Vorausberechnung der von tiefgelagerten hoch- 
aktiven Abfällen verursachten Temperaturerhöhungen 
ist heute bereits möglich. Eine Entscheidung über die 
optimale Lagergeometrie irn Endlager für hochaktive 
Abfälle, insbesondere über die optimalen Bohrlochab- 
stände, ist erst später notwendig. Bis dahin muß durch 
weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten die 
thermische Belastbarkeit des Gebirges im Hinblick auf 
sein triaxiales thermisch-mechanisches Verhalten be- 
stimmt werden. Die RSK ist der Ansicht, daß diese 
Untersuchungen in der zur Verfugung stehenden Zeit 
durchgeführt werden können. 
Die vorhandenen Kenntnisse sind für die Beurteilung 
der grundsätzlichen sicherheitstechnischen Realisier- 
barkeit des Endlagers ausreichend, da sich die end- 
gültige Festlegung entsprechender Grenzwerte nur auf 
den Raumbedarf des Endlagers auswirkt und aufgrund 
der vorliegenden Kenntnisse über die norddeutschen 
Salzstöcke feststeht, daß ausreichend große Salzstöcke 
vorhanden sind. Außerdem kann durch eine längere 
oberirdische Zwischenlagerung die in den Salzstock 
eingebrachte Wärmemenge verringert werden. 
Bei Einhaltung eines geeigneten ~icherheitsabstandes 
zwisclien Salzstockbegrenzung und Endlager, der sich 
U. a. auch nach der zu erwartenden maximalen Auf- 
heizung des Salzstocks richten muß, kann eine ther- 
mische Beeinflussung der ~trömun~svekhältnisse im 
Grundwasser der Deckgebirgsschichten nach Ansicht 
der RSK ausgeschlossen werden, weil dann die durch 
die Lagerung bedingte Temperaturerböhung an den 
Salzstockbegrenzungen vernachlässigbar ist. 

1.4 Planung eines Bergwerks für die Endlagerung radio- 
aktiver Abfälle , 
Nach allgemeiner bergtechnischer Erfahrung sind bei 
der Planung eines Endlagers in einem Salzstock fol- 
gende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten: 
Zunächst ist eine sorgfältige Erkundung des Salzstocks 
und seines Deckgebirges erforderlich. Dies muß durch 
ein planvoll aufeinander abgestimmtes Untersuchungs- 
Programm unter Einsatz geologischer, . geophysi- 

kalischer, ingenieurgeologischer und hydrogeolo- 
gischer Methoden erfolgen. Zur Erkundung sind auch 
Tiefbohrungen von der Erdoberfläche aus notwendig. 

' 
Diese sollten in ihrer Anzahl jedoch möglichst gering 
gehalten werden, um den Salzstock im Einlagerungs- 
bereich nicht unnötig oft zu durchörtern. Sie müssen 
anschließend sicher verschlossen werden.Auf Grund 
der Ergebnisse dieser Bohrungen ist der Ansatzpunkt 
für einen Schacht festzulegen, nach dessen Abteufen 
die weitere Erkundung durch das Vortreiben von 
Strecken und untertägigen Bohrungen erfolgen' muß. 
Hierbei sind die sicherheitstechnischen Belange des 
Endlagerbergwerks zu beachten. 
Auf den Ergebnissen dieser Erkundung aufbauend, ist 
sicherzustellen, daß ein hinreichend großer Sicherheits- 
abstand der Grubenbaue und Lagerfelder zu den Salz- 
stockbegrenzungen eingehalten wird. Hinsichtlich der 
Lagerfelder gilt das gleiche für die Abstände zu Ein- ' 
lagerungen. von Carnillitgestein, Salztonen und Anhy- 
drit größerer Mächtigkeit, die als potentielle Fließ- 
Wege für Laugen oder Wasser in Frage kommen könn- 
ten. Wo sich außerhalb der Lagerfelder das Durch- 
fahren solcher Schichten nicht umqehen läßt, können 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen -getroffen werden, 
die auf Grund berg- und bautechnischer Erfahrungen 
einen sicheren Abschluß gewährleisten. Schließlich 
muß das Lagerfeld durch einen sicheren Ausbau der 
Schachtröhre gegen Zuflüsse aus Wasser- und lauge- 
führenden Deckgebirgsschichten abgesichert werden. 
Auf Grund der jahrzehntelangen Erfahrungen im Kali- 
und Steinsalzbergbau ist bei den genannten Sicher- 
heitsmaßnahmen ein ausreichend hohes technisches 
Niveau erreicht. Diese Maßnahmen können für die ' Endlagerung ubernommen werden, müssen aber ent- 
sprechend der sicherheitstechnischen Bedeutung eines 
speziellen Endlagers auf weitere Verbesserungen hin . überprüft werden. 

Die geomechanischen Kriterien für ein Endlagerberg- 
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werk, d. h. die zulässige thermische Belastbarkeit des 
Gebirges und die Standsicherheitskriterien mussen auf 
Grund einer Analyse festgelegt werden. Hieraus sind 
auch die o. g. Schutzmaßnahmen (Sicherheitsabstände 
zur Salzstockbegrenzung, zu Carnallitgestein etc) und 
ein detailliertes Einlagerungskonzept zu entwickeln. 
Entsprechende Festlegungen sind zur Zeit noch nicht 
notwendig, müsseii aber im Zuge der Detailplanuilg 
nach der Erkundung des Salzstocks erfolgen. 

1.5 .Materialeigenschaften der Endlagerprodukte 
Bei Lagerung der Abfälle in Salzgestein braucht wegen 
der geringen Luftfeuchtigkeit nur mit äußerst n'iedri- 

, .gen Korrosions- und Auslaugraten gerechnet zu wer- 
den. Eine Wanderung von Laugeneinschlüssen ist nur 
auf Grund eines Temperaturgradienten im Salzgestein, 
d. h. bei der Einlagerung der hochaktiven Glasblöcke 

. denkbar. Derartige Einschlüsse kommen jedoch nur in 
bestimmten Steinsalzarten in Hohlräumen vor, deren 
Volumen meistens im Bereich voii Kubikmillimetern 
liegt. Die dadurch eventuell freigesetzte Laugenmenge 
ist außerordentlich klein und hat keinerlei Bedeutung 
für die Gesamtsidierheit des Lagers. 

Erhöhte Anforderungen an die Auslaugbeständigkeit 
der zum Einsatz kommenden Verfestigungsmaterialien 
sind im Hinblick auf einen störfallbedingten Kontakt 
mit Lauge zu stellen (s. Abschnitt 1.7). 

. ' Die Eignung eines ~ e r f e s t i g Ü n ~ s ~ r o d u k t s  für hoch- 
aktive Abfallösungen zur Lagerung im Salzgestein muß 

'. nach folgenden Kriterien beurteilt werden: . , 

'. - Resistenz gegen wäßrige Lösungen,. , 

. . . .  - thermische Stabilität, . - - .., 

- . - mechanische Stabilität, 
- Stabilität gegen Strahlung. 
Glas ist ein Material, be.i dem besonders niedrige Aus- 
laugraten in Wasser und wäßrigen Salzlösungen er- . 
reicht werden können. Hierüber liegen aus Untersu- 
chungen .entsprechende Ergebnisse vor. Diese Unter- 
suchungen sollten nach Ansicht der RSK intensiv wei- 
tergeführt werden. 
Da die Kristallisationsgeschwindigkeit von Gläsern 
oberhalb des Transforniationsintervalls ein Maximum 
hat, sollen die Glasblöcke bei entsprechend niedriger 
Temperatur gelagert werden. Nach Ansicht der RSK 
sollte der hierbei notwendige Sicherheitsabstand vom 
Transformati'onsintervall noch eingehender diskutiert 
werden. Eine Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt ist je- 
doch nicht erforderlich, da durch die Menge der in 
das Glas eingebrachten Spaltprodukte eine entspre- 
chende Einstellung der Temperatur der Glasblöcke 
möglich ist. . 

Untersuchungen zur Strahlenresistenz von einigen Bo- 
rosilikatgläsern wurdeii U. a. durch Siinulation der 
über etwa 10000 Jahre zu erwartenden a-Dosis durch 

, Dotierung des Glases mit Curiumisotopen durchgeführt. 
Dabei konnte keine, signifikante Beeinträchtigung der 
Produkteigenschaften festgestellt werden. Die Freiset- 
zung der infolge der Strahlenschäden gespeicherten 

' 

Energie führt nicht zu einer unzulässigeii Temperatur- 
, erhöhung der Verfestigungsprodukte. 

1.6 Langfristiger ,Abschluß des Endlagers gegen die Bio- 
sphäre , . 

Nach Abschluß der Einlagerung muß das Endlager 
nach Ansicht der RSK und der SSK sicher gegen die 
Biosphäre abgeschlossen werden. Hierzu ist erforder- 

. licli, die Bohrlöcher und Kammern jeweils unmittelbar 
nach der Einlagerung zu verfüllen und zu verschließen. 
Die Strecken sowie die Schächte sind nach Abschluß 
der Einlagerung bis zur Tagesoberfläche in geeigneter 
Weise ebenfalls zu verfüllen. Die RSK hält dieses Kon- 

. zept für realisierbar. Zur Detailbeurteilung sollten 
allerdings Art und Umfang der erforderlichen Abdich- 
tungsmaßnahmen und der Verfüllung weiter diskutiert 
werden. Eine Entscheidung hierüber ist jedoch erst 
später notwendig. 

1.7 Störfälie durch Wasser- oder Laugenzuflusse 
Als Störfälle, die die Funktion des Endlagers insgesamt 
betreffen können,. kommen Wasser- oder Laugenzu- 
flusse in die Grubenbaue in Betracht. Da ein Verfullen 
der Kammern, der Strecken sowie der Schachte nach 
der Beendigung der Eiiilagerung radioaktiver Abfalle 
vorgesehen ist, bleibt die Gefährdung durcli derartige 
Ereignisse auf die Dauer der Einlagerungstatigkeit uild 
den'kahrend dieser Zeit noch nicht verfullten Teil der 
Grubenbaue beschränkt. 
Wasser- und Laugenzuflüsse durch den Schacht sind 
in der Vergangenheit in Salzbergwerkeii vorgekom- 
men;' Auf Grund der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
konnte der Stand der Technik beim Schachtbau we- 
sentlich verbessert werden, so daß ein derartiger Stör- 
fall heute als unwahrscheinlich angesehen werdcil 
kann. Dennoch emphielt die RSK, die Auslegung des 
Endlagerbergwerks unter Berücksichtigung der Anfor- 
derungen, die hinsichtlich Auslegung und Qualitats- 
gewährreistung an kerntechnische Anlagen gestellt 
werden, auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten hin 
zu überptüfen; Hierdurch kann eine zusätzliche Ver- 

ringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Stör- 
falls erreicht werden. 
~ a c h  Ansicht der RSK muß dennoch die Möglichkeit 
eines solchen Ereignisses in Betracht gezogen-werden. 
Hierfür sind eine Reihe von Schutzmaßnahmen erfor- 
derlich und möglich. Es sind zunächst Vorkehrungen 
erforderlich, durch die ein Kontakt der hochaktiven 
Glasblöcke in verfüllten Bohrlöchern mit zufließender 
Lauge unterbunden wird. Auf Grund der vorliegenden 
Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, da8 
durch eine ausreichend dimensionierte Deckschicht 
zwischen den Glasblöcken und der Streckensohle eine 
Isolation der Glasblöcke von zufließender Lauge mög- 
lich ist. Zur Datailauslegung sind jedoch weitere Un- 
tersuchungen notwendig. 

Unterstellt man trotz der getroffenen ~chutzmaßnah- 
men einen Kontakt der Lauge mit den hochaktiven 
Glasblöcken, so können Konvektionsströmungen im 
Schacht durch ein Verfüllen des Schachtes qqf. soqar 

' im Nassen unterbunden und damit der ~ b s & l u ß  der 
Aktivität von der Biosphäre' gewährleistet werden. 
Zusätzlich können durch eine entsprechende Ausle- 
gung des Grubengebäudes ~ o n v e k t i o n s b e w e ~ u n ~ e n  
der Lauge uber großere Grubenteile vermieden wer- 
den. Bei einem Kontakt der Lauge mit den eingelager- 
ten schwach- und mittelaktiven 'Abfällen kann ein 
Transport radioaktiver Stoffe aus den Einlagerungs- 
kammern bei geeigneter Konzipierung der Zufuhrung 
zu den Kammern ausgesclilossen werden. Zur Detail- 
auslegung sind jedoch weitere Untersuchungen erfor- 
derlich. 
Schließlich ist in jedem Falle durch eine Minimierung 
der Auslaugraten der zum Einsatz kommenden Ver- 
festigungsmateriatien aller radioakdver Abfalle und 
der Korrosionsraten der Hüllmaterialien sidierzustel- 
lep, daß nur geringe Mengen an Aktivität in eine um- 
gebende Lauge gelangen konnen. Die derzeit laufen- 
den Forschungsarbeiten lassen ein befriedigendes Er- 
'gebnis erwarten. 

. Bei Berücksichtigung der genannten Schutzmaßnahmen 
hat die RSK keine Zweifel, da8 auch die Auswirkungeii 

. eines nostulierten Ersaufens des Berqwerks durch 
einen Wasser- oder Laugenzufluß dur& den Schacht 
sicher beherrscht werden können. Allerdings sind zu 
einem Teil der anaes~rochenen Punkte noch weitere 
Untersuchungen erforderlich. Die RSK ist jedoch der 
Meinung, daß diese in der zur Verfügung stehenden 
Zeit projektbegleitend durchgeführt werden können 
und daher die Realisierbarkeit nicht in Frage gestellt 
ist. 
Wasser- oder Laugeneinbrüche in die Grubenbaue auf 
Grund von Rißbildungen bis zum wasserführenden 
Deckqebirqe können in einem speziell für die End- 
lagerÜng iadioaktiver Abfälle a;sgelegten Bergwerk 
(s. Abschnitte 1.2 bis 1.4) nach menschlichem Ermes- 
sen ausaeschlossen werden. Es besteht ein arund- 
legende; Unterschied zwischen eineni für die Gewin- 
nunq qroßer Kalisalzmenqen und einem ausschließ- 
1ich:fü'; die Endlagerung ;adioaktiver Abfälle errich- 
teten Bergwerk. Das Streckensystem für die Endlage- 

. runa muß für seine Zwecke anders u e ~ l a n t  werden. 
Es soll große ~a r t i e ;  reinen ~te insGzes  aufsuchen, 
weil gerade dort die physikalischen Bedingungen für 
die Endlagerung am besten sind. Die Bedingungen, 
die zum Ersaufen von Kalibergwerken geführt haben, 

. .. werden .also bei der Endlagerung schon wegen der 
ganz anders gearteten Zielsetzung vermieden.. 

2. ' Eignung des Salzstocks Gorleben für die Endlagerung 
der radioaktiven Abfälle des Entsorgungszentrums - ., -.  . .  . . 

- . .Der ~ a l z s ~ ~ ~ k " ~ o r l ~ b ~ n  hat bis 2000 m Tiefe eine 
Bruttovolumen von 80 km" Auf Grund dieser Aus- 
dehnung ist sichergestellt, daß die Lagerung von 
schwach- und mittelaktiven Abfällen dort möglich ist. 
Die große Ausdehnung des Salzstockes läßt weiterhin 
erwarten, daß genügend große Steinsalzparteien aufge- 
funden werden können, um auch die im Entsorgungs- 
Zentrum anfallenden hochaktiven Abfälle aufzuneh- 
inen. Eine endgültige Bestätigung ist nach der Erkun- 
dung durch Aufschlußbohrungen sowie ggf. durch 
Schacht- und Streckenauffahrungen möglich. Ein wei- 
terer günstiger Uinstand ist die geringe seismisclie 
Aktivität des norddeutschen Raumes (Bereich. Gor- 
leben Erdbebenzone 1). 
Der Raumbedarf für die Endlagerung der Iiochaktiven 
Abfälle hängt, wie aus den Abschnitten 1.3 und 1;4 
hervorgeht, wesentlich von der thermischen Belastbar- 
keit des Gebirges und der Wärmeleistung der einzu- 
lagernden Abfälle ab. Sollte wider Erwarten die Un- 
tersuchuiig des Salzstocks Gorleben ungünstige Ergeb- 
nisse bringen, so kann durch eine längere oberir- 
dische Zwischenlagerung die Wärmeleistung der ein- 
zulagernden Abfälle vermindert oder eine Trennung 
des Lagers für hochaktive von dem für schwach- und 
mittelaktive Abfälle vorgenommen-werden. . 
Eine Trennung der Lager ist möglich, d a  auf Grund 
der vorliegeilden Kenntnisse über die Salzstöcke des 
norddeutschen Raumes Gewißheit besteht, daß ein für 
die Endlagerung hochaktiver Abfälle geeigneter Salz. 
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stock. gefunden werden kann. Die hierbei notwendig 
werdenden Transporte von hochaktiven Abfällen in 
verfestigter Form stellen nach Ansicht der RSK kein 
wesentliches sicherheitstechnisclies Problem dar. 

3. Beseitigung tritiumhaltiger Wässer 
, Der Antragsteller beabsichtigt, tritiumhaltige Wässer 

in einen Porenspeicher des tiefen Untergrundes zu 
verpressen. Er hält es fur wahrscheinlicli, daß an dem 
gewahlten Standort oder in dessen Nahe ein Poren- 
Speicher der erforderlichen Art mit einer hinreichen- 
den Abdeckung zu Grundwasser führenden Schichten 
anzutreffen ist. Das bedarf einer sorgfältigen Prüfung. 
Sollte ein solcher Porenspeicher nur außerhalb des Ge- 
ländes des Entsorgungszentrurns gefunden werden, so 
würde dieser Umstand kein sicherheitstechnisches Pro- 
blem darstellen. 
Die erforderlichen Forschungs- und Entwicklungsar- 
beiten für die Verpressung tritiumhaltiger Wässer 
sollten unter Berücksichtigung der wasserwirtschaft- 
lichen Erfordernisse durchgefülirt werden. .Da mit der 
Verpressung tritiumhaltiger Wässer zwar in anderen 
Ländern, nicht jedoch in der Bundesrepublik Deutsch- 
land Erfahrungen vorliegen, hat die RSIC zusätzlicli 
mögliche Alternativen der Beseitigung tritiuinhaltiger 
Wässer diskutiert. Sie kommt dabei zu den1 Ergebnis, 
daß auch die Verfestigung und Sicherstellung tritium- 
haltiger Abfälle realisierbar ist. Die notwendigen For- 
schungs- und Entwicklungsarbeiten sollten parallel zur 
Verfolguiig des vom Antragsteller gewählten Konzepts 
in Angriff genommen werden. 

4. Kryptonsicherstellung 
Der Antragsteller sieht ein zwangsbelüftetes, verbun- 
kertes, oberirdiscli zu errichtendes Kryptonlager vor. 
Er liat nachgewiesen, daß auch beiin Ausfall der Lüf- 
tungsaiilage keine Temperaturen in den Krypton- 
flasdien auftreten, die zu einem Versagen der Flaschen 
führen könnten. 
Die mit der ~ r ~ ~ t o n l a ~ e r u ~ m ö ~ l i c h e r w e i s e  verbun- 
denen Korrosionserscheinungen durdi das Zerfallspro- 
dukt Rubidium sind grundsätzlidi mit denen der 
Natriumkorrosion vergleichbar. Hierüber liegen aus- 
reichende Erfahrungen vor, so daß keine prinzipiellen 
Schwierigkeiten zu erwarten sind. 

C) Zusammenfassung 
Bei sachgemäßer Behandlung und Endlagerung radioak- 
tiver Abfälle in dazu geeigneten Salzstöcken und bei Be- 
rücksichtigung der genannten Empfehlungen kann nach 
Ansicht der RSK und SSK ein sicherer Abschluß gegen die 
Biosphäre und damit der erforderliche Schutz hinsichtlich 
der radiologischen Auswirkungen der Endlagerung gewähr- 
leistet werden. 
Die Kenntnisse über die für die sichere Auslegung eines 
Endlagerbergwerks entscheidenden Parameter (2. B. Tem- 
peratur der Glasblöcke, Aufheizung des Salzstocks, ther- 
misch-mechanische Belastbarkeit des Salzgesteins) reichen 
aus, um .festzustellen, daß mit Sicherheit Salzstöcke im 
norddeutschen Raum zur Verfügung stehen, die für die 
Endlagerung der radioaktiven Abfälle geeignet sind. 

Auf Grund der großen Ausdehnung des Salzstocks Gor- 
leben ist sichergestellt, daß die Lagerung von schwach- 
und mittelaktiven Abfällen dort möglich ist. Die große 
Ausdehung des Salzstocks läßt weiterhin erwarten, daß ge- 
nügend große Steinsalzpartien aufgefunden werden können, 
um auch die im Entsorgungszentrum anfallenden hochak- 
tiven Abfalle aufzunehmen. Eine endgültige Bestätigung 
ist nach der Erkundung durch Aufschlußbohrungen sowie 
ggf. durch Schacht- und Streckenauffahrungen möglich. 
Um jedoch aus der Erkundung des Salzstocks sich erge- 
bende Konsequenzen für das Konzept des Entsorgungs- 
zentrums möglichst frühzeitig in die Planung mit ein- 
fließen zu lassen, hält die RSK einen baldigen Beginn der 
Erkundung fur erforderlich. 
Weiterhin zeigen alle vorliegenden Erfahrungen, daß die 
Sicherstellung bzw. Endlagerung von tritiumhaltigen Wäs- 
sern und von Krypton über den erforderlichen Zeitraum 
(etwa 100 Jahre) gewährleistet werden kann. 

IX. Teilprojekt I: Ubergeordnete Infrastruktur 

a) Beschreibung 
Die übergeordnete Infrastruktur enthält Anlagen, Kon- 
struktionen, Systeme und Einrichtungen, die von den Teil- 
projekten 1 bis 6 unter dem Gesichtspunkt des wirtschaft- 
lichen Betriebs des Entsorgungszentrums gemeinsam ge- 
nutzt werden. 
Diese umfasssen insbesondere 
- die Versorgung mit Betriebsmedien (Wasser, Energie, 

Hilfsdampf, Heizung), 
- die Entsorgung von inaktiven festen und flüssigen Ab- 

fallstoffen sowie von schwadiaktiven Abwässern, 
- zentrale Dienste umi Dienstleistungen, 
- Notfalldienste, z. B. Feuerwehr. 
Darüber hinaus liegen die Versorgungs- und Verkehrser- 
Schließung des Entsorgungszentrums sowie die Sidierung 
des Geländes und der Zufahrt im 'Aufgabenbereidi der 
übergeordneten Imfrastruktur. 

Der Gesamtwasserbedarf des Entsorgungszentrurns soll aus 
dem Grundwasser, dem Niederschlagswasser und der Rüdc- 
führung der gereinigten inaktiven Abwässer gedeckt wer- 
den. Aus diesem Grunde befindet sidi auf dem Gelände 
des Entsorgungszentrums ein Wasserspeidier (Kühlteidi). 
Bei Ausfall der Kühlwasserversorgung in den Teilprojek- 
t'en dient dieser Wasserspeidier audi als redundante Wär- 
mesenke. Es sind drei räumlidi getrennte Kühlwasserent- 
nahmebauwerke am Wasserspeidier vorgesehen. 
Die Versorgung des Ent~orgun~szentrums mit elektrischer 
Energie erfolgt von zwei räumlidi getrennten Hodispan- 
nungssdialtanlagen (110 kV) aus, weldie über Freileitungen 
an zwei getrennte Netzknotenpunkte des öffentlichen 
Netzes angeschlossen sind. 
Um die Stromversorgung der Anlagen der übergeordneten 
Infrastruktur bei Netzausfall zu gewährleisten, werden drei 
unabhängige und räumlich getrennte Notstromerzeugeran- 
lagen vorgesehen, die jeweils den Leistungsbedarf eines 
Stranges der strangweise gegliederten Notstromverbrau- 
dier decken. 
Verbraudier, die unterbrediungslos in Betrieb bleiben müs- 
sen, werden ebenfalls strangweise an  die verschiedenen 
Spannungsebenen des Gleidistromnetzes angesdilossen 
bzw. über statische Umrichter aus gesicherten Drehstrom- 
verteilungen versorgt. Jeder 220 V-Gleichstromschiene sind 
ein Ladegerät und eine Batterie zugeordnet, weldie bei 
Ausfall der Netzversorgung die Zeit bis zum Einsatz der 
Notstromversorgung überbrüdct. 
Für die Brandbekämpfung ist eine Feuerlöschwasser-Ring- 
leitung vorgesehen, die von redundanten Feuerlöschpum- 
pen (3 x 100°/o) über getrennte Rohrleitungen gespeist 
wird. Das Feuerlösdiwassersystem wird ständig in Be- 
triebsbereitsdiaft gehalten. 
Die sidierheitstedinisdi relevanten Einriditungen - Brun- 
nen, Kühlwasserentn,ahme- und -einleitunasbauwerke. Not- 

. . stromerzeugergebäude sowbe sidierheitstgchnicdi relevante . 
. Kabel und Rohrleitungen - sind gegen Erdbeben und ge- 

gen Drudcwellen aus diemischen Explosionen ausgelegt. 
Der Schutz gegen Flugzeugabsturz wird durch redundante, 
räumlidi getrennte Ausführung der Anlagen erreicht. Eine 
Besdiädigungsrnögli&keit der Dichtungsanlage des Wasser- 
speidiers durdi Flugzeugabsturz wird vom Antragsteller 
nictit ausgeschlossen. Er geht jedodi davon aus, daß der 
Grundwasserspiegel über der Sohle des Wasserspeidiers 
(10'5 m unter Ge lände~be r~an te )  liegt und daher ein Leer- 
laufen des Wasserspeidiers nidit unterstellt werden muß. 

b) Beurteilung 
Die RSK hat das vorliegende Konzept der Anlagen der 
übergeordneten Infrastruktur eingehend behandelt. Von 
besonderer sidierheitstechnisdier Relevanz sind die Kühl- 

, wasserversorgung der Teilprojekte, aus denen Nadiwärme 
aus dem 'Zerfall radioaktiver Spaltprodukte abzuführen ist, 
die Notstromversorgung und das Feuerlösdiwassersystem. 
1. Kühlwasserversorgung 

Durdi den im bestimmungsgemäßen Betrieb vorgesehe- 
nen Einsatz von Kühltürmen sowie durch die Bereitstel- 
lung des Wasserspeidiers mit drei räumlich getrennten 
Entnahmebauwerken (als Wärmesenke bei Einwirkung 
von außen und bei Ausfall der Netzstromversorgung) ' 
wird nadi Ansidit der RSK ein,e ausreidiend,e Redun- 
danz erzielt. Einschränkend hierzu ist zu bemerken, 'daß 
bis zur Konzeptbeurteilung vom Antragsteller nadizu- 
weisen ist, daß ein Leerlaufen dmes Wasserspeidiers in- 
folge baulidien Versagens oder durdi Ehwirkunlgen 
von außen unmöglidi ist. Andernfalls sind die r,edun- 
dante Auslegung des Kühlteidies oder vergleidibare 
Maßnahmen zu fordern. Die sicherheitstedinisdie Reali- 
sierbarkeit der Kühlwasserversorgung steht außer Fra- 
ge, da für den Kühlturmbetrieb die Entnahme von Zu- 
satzwasser erforderlichenfalls aus der Elbe erfolgen 
kann. 

2. Notstromversorgung 
Ein geeignetes Konzept der Not~tromversorgung ist 
nadi Ansidit der RSK realisierbar. Bis zur betreffenden 

. Teilerrichtungsgenehmigung ist für -das gewählte Kon- 
zept eine ihverlässigkeitsanalyse vorzulegen. 

. - -  
3. Feuerlösdiwassersystem 

Nach Ansicht der RSK muß bei einem störfallbedingten 
Sdiaden und Auftreten eines unabhängigen Einzelfeh- 
.lers an einer anderen Stelle die Lösdiwasserversorgung 
in allen Bereichen des Entsorgungszentrurns gewähr- 

leistet sein. Der entsprediende Nachweis ist bis zur 
Konzeptbeurteilung zu erbringen. An der sidierheits- 
tedinischen Realisierbarkeit des F~euerlösrhwassersy- 
stems bestehen keine Zweifel. 

C) Zusammenfassung 
Die RSK kommt zu dem Ergebnis, daß die für den Be- 
trieb des geplanten Entsorgungszentrums erforderliche 
Infrastruktur realisiert werden kann. Aus sidierheitstech- 
nisdier Sidit kommt den hier vorgesehenen Anlagen Be- 
deutung zu, da sie zur Aufrechterhaltung des bestimmungs- 
gemäßen Betriebes aller im Rahmen der Teilprojekte 1 bis 
6 zu errichtenden Anlagen notwendig sind. Bei Störfällen 
haben sie zu gewährleisten, daß diese Anlagen in einem 
sicherheitstedinisdi unbedenklidien Zustand belassen wer- 
den. Diese Forderungen können nach Ansicht der RSK bei 
Berücksiditigung der obigen Empfehlungen erfüllt werden. 
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X. Sicherung gegen Störmaßnahmen und sons!ige 
Einwirkungen Dritter 

a) Beschreibung 
Das Ziel der Anlagensicherung ist es, zu verhindern, daß 
durdi gewaltsame und heimliche Störmaßnahmen oder son- 
stige Einwirkungen Dritter Spaltstoffe oder sonstige radio- 
aktive Stoffe entwendet oder eine im Sinne der Strahlen- 
schutzverordnung unzulässige Strahlenbelastung in der 
Umgebung herbeiqefuhrt wird. Zur Einhaltuna dieser For- 
derÜngenhat der Antragsteller ein sicherung&onzept vor- 
gelegt, das im wesentlichen folqende Maßnahmen vor- 
sieht: 
Das gesamte Gelände des Entsorgungszentrums wird von 
einem Zaun umgeben. Durch technische und personelle 
Maßnahmen soll dafür Sorge getragen werden, daß dieses 
eingezäunte Gelände von Unbefugten nicht unentdedct be- 
treten werden kann. An den für die Bauphase und den 
Betrieb des Entsorgungszentrums notwendigen Zugängen 
wird eine Personen- und Materialkontrolle durdigeführt. 

Das Sidierungskonzept des Antragstellers sieht weiterhin 
äußere und innere Sicherheitsbereiche vor. Alle diejenigen 
Teilprojekte bzw. Bereiche von Teilprojekten, die auf 
Grund der in ihnen enthaltenen radioaktiven Stoffe siche- 
rungsbedürftig sind oder die Einriditungen von sidierheits- 
technischer Bedeutung enthalten, bilden einen inneren Si- 

, cherungsbereich. 
Einige Teilprojekte erhalten wegen ihres besonderen Ge- 
fährdungspotentials zusätzlich einen äußeren Sidierungs- 
bereich. Aus der Sicht der Objektsicherung bilden diese 
Teilprojekte unabhängige Inseln auf dem Gelände des Ent- 
sorgungszentrums. Außere Sicherungsbereiche werden von 
einer eigenen Zaunanlage umschlossen. Dieser Zaun bil- 
det eine Detektierungsschwelle. Ein unbefugtes Betreten 
der äußeren Sicherungsbereiche wird mittels tedinischer 
Systeme entdeckt.. Am betrieblichen Zugang findet eine 
erneute Personen- und Materialkontrolle statt. 

Der innere Sicherungsbereich ist jeweils von einer mecha- 
nischen Barriere umgeben. Diese ist so ausgelegt, daß sie 
Eindringversuchen so  lange Widerstand entgegensetzt, bis 
Abwehrmaßnahmen getroffen werden können. Am be- 
trieblichen Zugang zu den inneren Sicherungsbereichen fin- 

, - 
det eine dritte Personen- und Materialkontrolle statt. 

Alle Teilprojekte mit äußeren und inneren Sicherurigsbe- 
reichen erhalten eigene Objektsicherungszentralen. Alle 
übrigen Teilprojekte und Bereiche erhalten zusammen eine 
weitere Objektsicherungszentrale. Wesentliche Aufgabe 
der voneinander unabhängigen Objektsicherungszentralen 
ist es, etwaige Störungen oder sonstige Einwirkungen 
Dritter zu registrieren, zu lokalisieren und Gegenmaß- 
nahmen einzuleiten. 

b) Beurteilung . 

Zu dem vom Antragsteller vorgelegten Sicherungskonzept 
nimmt die Sadwerständigen-Kommission für Fragen der 
Sicherung des Brennstoffkreislaufs (SSB) wie folgt Stellung: 

J Die SSB hält ein gestaffeltes Sicherungskonzept mit stei- 
gender Wirkung in  der Reihenfolge Zaunsystem, äußerer 
und innerer Sicherungsbereich für sinnvoll und notwendig. 
Es basiert auf dem Einsatz baulich-technischer und admini- 
strativ-organisatorischer Maßnahmen. Die betriebsinternen 
Sicherungsmaßnahmen sind konsequent auf die Unterstüt- 
zung durch polizeiliche Einsatzkräfte und -maßnahmen ab- 
gestimmt. Besonderes Gewicht ist auf die Personendetek- 
tierung und eine angemessene Widerstandszeit an den 
versdiiedenen Barrieren zu legen. Die räumliche Ausdeh- 
nuna des Entsoraunaszentrums sowie das unterschiedliche 

, si&rungsbedür&is ;on Einzelkomplexen empfiehlt eine 
Aufteiluna in seDarate Sicherunasbereiche mit eiaenen Ob- 
jektsidier;ngszeitralen. ~ n a b d i ' n ~ b a r  ist eine übergeord- 
nete Sicherungs- und Einsatzleitung mit zentraler Ent- 
scheidungsbe fugnis. 

C )  Zusammenfassung 
Die SSB stellt fest, daß der erforderliche Schutz des Ent- 
sorgungszentrums gegen Störmaßnahmen oder sonstige Ein- 
wirkungen Dritter (§ ? Abs. 2 Nr. 5 Atomgesetz) durch 
den Einsatz heute verfügbarer technischer Hilfsmittel so- 
wie durch geeignete organisatorisdie Maßnahmen gewähr- 
leistet werden kann. Das vorgestellte Konzept des An- . 
tragstellers muß und kann jedoch im Laufe des Genehmi- 
gungsverfahrens in einigen wesentlichen Detailpunkteh 
noch verbessert werden. 
Daher kommt die SSB zu dem Schluß, das das Entsor- 
gungszentrum unter dem Gesichtspunkt der Sicherung 

I 
grundsätzlidi sidierheitstedinisch realisierbar ist. 

Die  vorstehende Empfehlung wurde v o r  i h r e r  Bekanntmachung i m  Bundesanzeiger 

- von de r  G e s c h ä f t s s t e l l e  der  Reaktor -S icherhe i tskommisc ion m i t  Zustimmung 
des Bundesministers des Innern  i n  Be r i ch t s fo rm  und spä te r  

- von de r  Bundesregierung a l s  Anlage zum " B e r i c h t  d e r  Bundesregierung z u r  
S i t u a t i o n  d e r  Entsorgung der  Kernkraf twerke i n  d e r  Bundesrepubl ik 
Deutschland (En tsorgungsber ich t ) "  - Bundestagsdrucksache N r .  8/1281 vom 
30.11.1977 - 

p u b l i z i e r t .  Inzwischen i s t  auch e ine  Obersetzung i n s  Engl ische a n g e f e r t i g t  
worden, d i e  von der  Gesel l  s c h a f t  f ü r  Reak to rs i  cherhei  t (GRS) mbH bezogen 
werden kann. 
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I n  de r  2. Gemeinsamen S i t zung  von RSK und SSK am 15.2.1978 wurden d i e  "S i c  
he i t s t echn i schen  Frages te l lungen zum Entsorgungszentrum, Stand de r  Beratun 
der  RSK und de r  SSK, empfohlene F&E-Arbei t e n  und Untersuchungen" a l s  Empfe 
l u n g  verabschiedet.  M i t  Zustimmung des Bundesministers des Innern  h a t  d i e  
Geschä f t ss te l l e  de r  Reaktor-Sicherheitskommission d iese  a l s  B e r i c h t  heraus 
gegeben, der  b e i  de r  Gesel l  s c h a f t  f ü r  Reak to rs i che rhe i t  (GRS) mbH i n  Köln 
e r h ä l t 1  i c h  i s t .  

P- - - - 
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BAZ Nr. 51 vom 14.3.197.8 128. Sitzung am 23.11.1977 

1. Brennelementfertigungsanlage Karlstein, RBU-Werk 2 
N e u g e n e h m i g ü n g : f i a ~ h v A t G : f i ; i r . d e n : W e i t e t b e t t i e b  

1. Einleitung 

Die Reaktor-Brennelement-Union (RBU) betreibt seit 1966 in Kar1 stein eine 
Anlage zur Fertigung von Brennelementen für Leichtwasserreaktoren aus 
niedrig angereichertem Uran. Die Anlage hatte bisher eine Genehmigung nach 
5 9 AtG. Aufgrund der 4. Novel le zum Atomgesetz , ist für den Weiterbetrieb 
eine Neugenehmigung nach 7 AtG erforderlich. Die RSK hat sich daher mit 
der Frage befaßt, ob nach dem Stand von Wissenschaft und Technik die er- 
forderl iche Vorsorge gegen Schäden durch den bestimmungsgemäßen Betrieb 
und bezüglich aller in Betracht zu ziehenden Störfälle getroffen ist. 
Grundlage der Beratungen waren dabei der Sicherheitsbericht der RBU so- 
wie das Gutachten des TÜV Bayern über die Sicherheit der Brennelementfa- 
bri k der RBU, Werk 2, Karlstein, vom Oktober 1977. Fragen des Strahlen- 
schutzes wurden darüberhinaus von dem Ausschuß bei der SSK "Strahlenschutz 
bei kerntechnischen Anjagen' behandelt. Die RSK hat die Stellungnahme die- 
ses Ausschusses in die vorl-iegende Empfehl ung mi teinbezogen. 

2. Beschreibung ----------- --------- der Anlage - 
Der Standort der Anlage befindet sich etwa 1 km nordöstlich der Gemeinde 
Karlstein zwischen den Städten Hanau und Aschaffenburg. Das Gelände in der 
näheren Umgebung des Standortes wird vorwiegend land- und forstwirtschaft- 
lich genutzt. 

Der Antragsteller sieht vor, in der Anlage U0,-Brennstäbe, die aus dem Werk 1 
angeliefert werden, zu Brennelementen zu assemblieren und die fertigen Brenn- 
elemente zu lagern. Darüberhinaus werden etwa 10% der zu verarbeitenden Uran- 
menge pulverförmig angeliefert und zur Produktion von gadoliniumhaltigen 
Brennstäben verwendet. Die maximale Anreicherung des gehandhabten Urans be- 
trägt 3,5% U-235. Die Anlage ist für einen Jahresdurchsatz von 400 t UO, 
ausgelegt. 

3. Abgabe im Normalbetrieb -- .................... 

Gegen die beantragte Abgabe von 8,0340-5 Ci/a über Abluft und 24 mCi/a 
über Abwasser bestehen keine Einwände. Die daraus resultierenden Strahlen- 
exposi tionen 1 iegen weit unter den im § 45 der StrlSchV festgelegten Grenz- 
werten. 

Die Abwasser- und Abluftüberwachung sollte so ausgelegt werden, daß ein Aus- 
fall der Probenentnahme- bzw. Meßeinrichtungen in der überwachungszentrale 
angezeigt wird. Angaben über die Vorbelastung liegen für den Belastungspfad 
Abwasser z.Z. nicht vor. Wegen der geringen Höhe der Abgaben werden diesen 
keine Bedeutung für das zu beurteilende Projekt beigemessen. Es wird je- 
doch vorgeschlagen, eine entsprechende Erhebung zur Erfassung der Gesamt- 
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si tuation durchzuführen. Eine Voraussetzung zur Ertei 1 ung der Betriebsge- 
nehmigung wird hierin nicht gesehen. 

4. Umgebungsüberwachung -- ---- ----------- 

Gegen die vorgeschlagenen Maßnahmen bestehen keine Einwände. 

5. Lüftunqskonze~t und Raumluftüberwachuna 

Die Abluft aus kontaminierten Raumbereichen und Produktionsanlagen wird 
durch eine mehrstufige Schwebs to f f -F i l te ran lage  gereinigt und erneut dem 
Kontroll bereich zugeführt (um1 uftanteil ) . -Da durch den Um1 uftbetrieb eine 
Kontamination der Raum1 uft auftreten kann, deren Höhe u.a. von dem Durch- 
laßgrad der Schwebs to f f -F i l te ran lage  abhängt, ist dieser durch ein quanti- 
tatives Meßverfahren unmittelbar nach dem Einbau neuer Schwebstoff-Filter 
der Klasse S und danach durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen zu kon- 
trollieren. Die Filteranlagen sind mit geeigneten Rohrstutzen zur Prüf- 
mitteleingabe sowie zur Roh- und Reinluftprobenentnahme auszurüsten. 

Zur Oberwachung der Raumluftkontamination sind quantitative Meßverfahren 
mit einer Nachweisempfindlichkeit zu installieren, durch die eine Aktivi- 
tätskonzentration, die zu einer Oberschreitung von 1/10 der pro Jahr zu- 
lässigen Aktivitätszufuhr führt, sicher erkannt wird. 

Nach den bisher vorliegenden Betriebserfahrungen wird 1/10 der pro Jahr 
zulässigen Aktivitätszufuhr für das Betriebspersonal nicht überschritten. 

Der Gutachter hat in seiner Störfallbetrachtung des Versagen von Anlagen- 
teilen, Störfä!le durch äußere Einwirkungen, Explosionen innerhalb der 
Anlage sowie den Kritikalitätsunfall untersucht. Aufgrund der getroffenen 
Schutzvorkehrungen und der geringen Anreicherung des Urans, vor allem je- 
doch wegen der fast ausschließlich trockenen Verarbeitung des Urans ist 
die Eintrittswahrscheinlichkeit des letztgenannten Ereignisses selbst ge- 
genüber vergleichbaren Anlagen gering. Daher ist es nach Ansicht der RSK 
nicht erforderl ich, den Kriti kal itätsunfall für die Auslegung der Anlage 
zu unterste1 1 en. 

Als auslegungsbestimmenden Störfall sieht die RSK äußere Einwirkungen, wie 
z.B. den Flugzeugabsturz auf die Fabrikationsgebäude an. Die bei diesen 
Störfällen zu erwartenden Dosiswerte in der Umgebung liegen weit unterhalb 
der Dosisgrenzwerte nach 5 28 Abs. 3 StrlSchV, die der Beurteilung zugrunde 
gelegt werden sollten. Die genannten Störfälle ergeben für alle anderen zu 
unterstellenden Störfälle im Hinblick auf die möglichen Umgebungsbelastungen 
eine obere Abschätzung der Auswirkungen. 

7. Zusammenfassung -------------- 

Aus diesem Grund und wegen der langjährigen positiven Betriebserfahrungen 
hat die RSK keine Bedenken gegen den Weiterbetrieb der Anlage in der be- 
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antragten Form und empfiehlt dem Bundesminister des Innern, der Erteilung 
der Betriebsgenehmigung nach 5 7 AtG zuzustimmen. 

BAZ Nr. 65 vom 6.4.1978 129. Sitzung am 21.12.1977 

1. Kompakte Natriumgekühl te Kernreaktoranlage 2 (KNK 2) 
Durchführung der~Leistüngsprufungenund Leistungsbetrieb 

Die RSK hat bereits in ihrer 124. Sitzung am 18.5.1977 über Fragen des 
Standortes und des Sicherheitskonzepts der KNK 2 beraten und nach weiteren 
Beratungen in der 125. Sitzung am 22.6.1977 dem Beladen des Kerns und der 
Durchführung der Nu1 1 ei s tungsprüfungen (F3-Programme) in einer Empfehl ung 
zugestimmt. 

In ihrer 129. Sitzung am 21.12.1977 beriet die RSKüber die Ergebnisse 
der Nulleistungsprüfungen, die während der Nulleistungsprüfungen an der 
Anlage durchgeführten Arbeiten, die Programme der Leistungsprüfungen 
(F4-Programme) und über die 1angfristi.ge Nutzung der KNK 2. Sie erhebt 
keine Einwände gegen die weitere Inbetriebnahme der Anlage, einschließlich 
der Prüfungen mit 100% der Nenn1 ei stung (F4-Programm), und den anschl ießen- 
den Leistungsbetrieb. 

Im einzelnen stellt sie dazu fest: 

1. Ergebnisse -- ...................... der NulleistungsewX!ngg 

Im Rahmen der F3-Programme wurden nach Beladen des Reaktors mit Brennele- 
menten reaktorphysikalische Kernparameter bei Nullast gemessen. 

Die 
sti 
viel 

I RSK diskutierte insbesondere über Meßergebnisse von Größen, die be- 
mmend in Störfallana.ysen eingegangen sind oder anderweitig sicherheits- 
evant sind. Die hierzu gemessenen Werte stimmen mit den vorausberech- 

neten Werten innerhalb der spezifizierten Toleranzen überein. Insbesondere 
wurde bestätigt, daß 

- der isotherme Temperaturkoeffizient negativ ist, 

- der über den Kernquerschnitt gemittelte Wert der Natrium-Voidreaktivität 
negativ ist, 

- eine ausreichende Abschaltreaktivität vorhanden ist. 

Bei einem Versuch im Rahmen der Nulleistungsprüfung trat bei einer Tempe- 
ratur, die wesentlich geringer war als die Betriebstemperatur, eine gering- 
fügige Reaktivi tätsabnahrne bei schnell er Steigerung der Pumpendrehzahl auf. 
Die RSK ist der Meinung, daß der Effekt in der aufgetretenen Größe keines- 
falls sicherheit~relevant ist. Sie hält es jedoch für erforderlich, daß bei 

129. Sitzung 



yy%, den weiteren Inbetriebnahmeprüfungen auf verschiedenen Leistungsstufen 
7 '$<k , t die Ursache dieses Reaktivitätseffektes geklärt wird. Die RSK bittet um 

einen Bericht über diese Untersuchungen, der vor Aufnahme des Leistungs- 
, betriebs vorgelegt werden so1 1 . 

Zusammenfassend stellt die RSK fest, daß sich aufgrund der Ergebnisse der 
Nulleistungsprüfungen keine Sachverhalte ergeben, die der Aufnahme der 
Leistungsprüfungen entgegenstehen. 

2. Während ...................... der Nulleistungsprüfungen ----- -------------- an der Anlage ------- durchgeführte ---------------- Arbeiten 

Während der Nulleistungsprüfungen waren noch Restarbeiten an der Anlage 
durchzuführen, die sich insbesondere auf die Montage von mechanischen Erd- 
bebendämpfern erstreckten. Die RSK geht davon aus, daß die Arbeiten vor 
Aufnahme der Leistungsprüfungen abgeschl ossen und positiv begutachtet sind. 

3. Programm der Versuche bei Schwach- und Teillastbetrieb bis Nennleistung 
sowie anschließender Leistungsbetrieb ............................ .......................................... 

Die Leistungsprüfungen sind in den F4-Programmen zusammengefaßt und umfas- 
Sen die erste Leistungsinbetriebnahme des Reaktors der KNK mit schnellem 
Kern. Im einzelnen werden betrieblich und regeltechnisch wichtige Betriebs- 
zustände meßtechnisch ausgewertet, Vergleiche zu rechnerischen Vorhersagen 
gezogen, Reglereinstell ungen optimiert und Grenzwerte des Reaktorschutz- 
systems eingestellt. Weiterhin werden Storfalluntersuchungen durchgeführt. 

Die zur Durchführung der Prüfungen erforderlichen Betriebszustände werden 
nach den Vorschriften des Betriebshandbuchs (No rma lbe t r i ebsvo rsch r i f t en )  
angefahren. Im Rahmen der Untersuchungen zum gestörten Betrieb werden die 
S t ö r f a l l b e t r i e b s v o r s c h r i f t e n  noch ergänzt und optimiert. 

Für die Leistungsprüfungen sind zwei Freigabeschritte vorgesehen. Die RSK 
schließt sich der Meinung des Gutachters an, daß die Leistungen des zweiten 
Freigabeschrittes oberhalb 40% Nennlast erst dann gefahren werden dürfen, 
wenn die Auswertung der Messungen der ersten Freigabestufe befriedigende 
Übereinstimmung mit den vorausberechneten Werten zeigt,und die Einhaltung 
der Auslegungsgrenzwerte in der zweiten Stufe erwarten läßt. 

Die RSK erhebt gegen die geplante Durchführung der Leistungsprüfungen bei 
Einhaltung der Gutachtensbedingungen keine Einwände. Sie hält den Umfang 
der Prüfungen mit den vom Gutachter geforderten Ergänzungen für ausreichend. 

Die RSK geht davon aus, daß sie über die Ergebnisse der Leistungsprüfungen 
im Rahmen der Betriebsberichte des Betreibers informiert wird. 

Nach Durchführung der Prüfungen und der Bewertung der Ergebnisse ist eine 
abschließende Stellungnahme des Gutachters zum Leistungsbetrieb erforder- 
lich. Darüberhinaus sollte vor Aufnahme des Dauerbetriebs der Sicherheits- 
beirat über die Ergebnisse der nuklearen Inbetriebnahme beraten. 
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11. BEKANNTMACHUNGEN UBER DIE REAKTOR-SICi-lERHEITSKOMMISSION 

I n  diesem A b s c h n i t t  s i n d  sämt l i che  Bekanntmachungen i m  BAZ a u f g e f ü h r t ,  so- 
w e i t  s i e  d i e  RSK b e t r e f f e n  und ke ine  Empfehlungen de r  RSK be inha l t en .  

BAZ Nr. 24 vom 3.2.1978 

D i e  Reaktor -S icherhe i  tskommission (RSK) t r a t  am 18.1 . I978  nach Neuberufung 
i h r e r  M i t g l i e d e r  durch den Bundesmin is ter  des I nne rn  z u r  kons t i t u i e renden  
S i t zung  i n  Bonn zusammen. Nach Anhörung de r  RSK wurde de r  neue Vors i t zende  
und s e i n  S t e l l v e r t r e t e r  gemäß 5 4 d e r  Bekanntmachung über  B i l dung  e i n e r  
Reaktor -S icherhe i  tskommission i n  d e r  Fassung vom 25.5.1973 (BAZ Nr. 118 
vom 29.6.1973) vom Bundesmin is ter  des I nne rn  bestimmt. 

Nachstehend w i r d  das Verze ichn is  de r  M i  t g l  i e d e r  de r  RSK bekanntgegeben : 

P ro f .  Dr. Hubertus N i c k e l  
- Vo rs i t zende r  - 
Kernforschungsanlage J ü l i c h  GmbH, I n s t i t u t  f ü r  Reak to rwerks to f fe  

Pro f .  D r .  A d o l f  B i r k h o f e r  
- s t e l l  v e r t r e t e n j e r - r s i  t zender  -- - 
Gesel l s c h a f t  f ü r  R e a k t o r s i c h e r h e i t  (GRS) mbH, R e a k t o r s t a t i o n  Garchingp P 

Dip1.-Chem. Huber t  E s c h r i c h  
S t e l l  v e r t r e t e n d e r  General d i  r e k t o r  de r  F i  rma Eurochemic , Mol , Bel g i e n  

Dr.-Ing. Manfred F i s c h e r  
Kernforschungszentrum Kar1 sruhe GmbH, P r o j e k t  Nuk leare S i c h e r h e i t  (PNS) 

D i r e k t o r  und Pro fessor  Dr.- Ing.  Thomas J a e g e r  
Bundesansta l t  f ü r  M a t e r i a l  p rü fung  , B e r l  i n  

P ro f .  Dr. H i lma r  J a s c h e k  - 

U n i v e r s i t ä t  des Saarlandes, Fachr i ch tung  E l e k t r o t e c h n i k ,  Saarbrücken 

D i r e k t o r  Dip1 .- Ing.  O t t o  Ke 1 l e r m a n n  
Gesel l  s cha f t \  f ü r  R e a k t o r s i c h e r h e i t  (GRS) mbH, Köln 

Pro f .  Dr.-Ing. Gerd Kön i g 
I n s t i t u t  f ü r  Massivbau an d e r  Technischen Hochschule Parmstadt 



Prof. Dr. Karl Kußmaul 
Staatliche Materialprüfungsanstalt an der Technischen Hochschule Stuttgart 

Prof. Dr.-Ing. Franz Mayinger 
Lehrstuhl und Institut für Verfahrenstechnik an der Technischen Universi- 
tät Hannover 

Prof. Dr. Erich Merz 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Institut für Chemische Technologie 

Prof. Dr.-Ing. Fritz Peter Müll er 
Institut für Beton- und Stahlbetonbau an der Technischen Universität 
Karl sruhe 

Direktor Dr. Herbert Schenk 
Kernkraftwerk Obrigheim GmbH 

Direktor Dr.-Ing. Wil helm Schoch 
Großkraftwerk Mannheim AG 

Direktor und Professor Dr. Jakob Schwi bach 
Bundesgesundheitsamt, Abteilung für Strahlenhygiene, Neuherberg 

Prof. Dr. Dieter Smidt 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut für* Reaktorentwicklung 

Direktor Dip].-Phys. Rudolf Trumpfheller 
Rheinisch-Westfälischer Technischer Oberwachungs-Verein e.V., Essen 

Di pl . -Chem. Jürgen b! i 1 he 1 m 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, Laboratorium für Aerosolphysik und 
Fi 1 tertechni k 

Prof. Dr. Albert Ziegler 
Lehrstuhl für Reaktortechnik der Ruhr-Universität Bochum 



ANHANG A: STICHWORTVERZEICHNIS FÜR TEIL I 

Das S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s  i s t  i n  d r e i  Abschn i t t e  g e g l i e d e r t :  

1. Kernk ra f twerke  und - r eak to ren  (S. A-2 b i s  A-13) 

2.  Andere ke rn techn i  sche E i  n r i  chtungen (S . A-14 b i  s  A-15) 

3 .  N i c h t  projektgebundene Frages te l lungen  (S. A-15) 

Di e  Kernk ra f twerke  und - r eak to ren  sowie d i e  anderen kern techn i  schen E in -  

r i ch tungen  werden g r u n d s ä t z l i c h  i h r e n  Standor ten ---------- zugeordnet,  d i e  alphabe- -- ---- 
t i s c h  - - W - m  a u f g e f ü h r t  s i nd .  Um jedoch das Au f f i nden  de r j en i gen  P r o j e k t e  zu e r -  

l e i c h t e r n ,  b e i  denen i m  a l lgemeinen Sprachgebrauch de r  S tando r t  n i c h t  ve r -  

wendet w i r d  ( B e i s p i e l :  SNR-300), werden d i ese  P r o j e k t e  i n  de r  Reihe der  

S tandor te  m i t  einem Verweis au f  den S tando r t  a l  phabe t i  sch a u f g e f ü h r t  

( i n  dem genannten B e i s p i e l :  P h i l i p p s b u r g  

SNR-300, s i ehe  Kal k a r  

Stade) . 

D ie  angegebenen Se i tenzah len  beziehen s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  T e i l  1 de r  
B e r i c h t e .  M i t  k u r s i v  g e d r u c k t e n  Z a h l e n  w i r d  a u f  d i e  Bände 1 und 2 h i n g e w i e s e n .  

Die  angegebenen Se i tenzah len  beziehen s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  T e i l  1 de r  

B e r i c h t e .  M i t  k u r s i v  g e d r u c k t e n  Z a h l e n  w i r d  a u f  d i e  Bände 1 und 2 h i n g e -  

w i e s e n  . 

Band 1 :  S e i t e n  1 h i s  116 i m  B e r i c h t  IRS-A-9 

Band 2 :  S e i t e n  117 bis  145 i m  Bericht IRS-A-11 



1. KERNKRAFTWERKE UND -REAKTOREN S e i t e  

BASF, ---- s iehe  Ludwigshafen 

B i b l i s  

Kernkra f twerk  B i b l i s  A (KWB A) ....................... ----- 

- F r i s t e n  
- Speisewasserbehälter 

- b e f r i s t e t e r  B e t r i e b  
- Unter1 agenforderungen 
- Versuchsprogramme 
- We i te rbe t r i eb  nach dem e r s t e n  Brennelement- 

wechsel 
- Wiederhol ungsprüfungen 

- Spei sewasserbehäl t e r  

Kernkraf twerk B i b l i s  B (KWB B) ....................... ----- 

- Abfahren der  Anlage über S i c h e r h e i t s v e n t i l e  
des Sekundärkreises 

- B e r i c h t e  über Be t r iebser fahrungen 
- Bes t rah l  u n g s e i n f l  uß, Prüfung 
- chemische Expl o s i  onen 
- Druckführende Umschließung 
- Druckha l t e r  
- Druckspeicher 
- Erschüt terungen durch z i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  

E i  nwi rkungen 
- F1 ugzeugabs t u r z  
- Frischdampfleitungsbruch 
- F r i s t e n  

- Inbetr iebnahme 
- Kernnotkühl  system - Leckageüberwachung 
- Leckde tek t ion  am Reaktordruckbehäl ter  
- L e i t l i n i e n  de r  RSK, E r f ü l  lungsgrad 
- Pumpenschwungrad 
- Reaktordruckbehäl t e r  
- Schnel l  abschal tsystem, Versagen b e i  Be t r i ebs -  

t r a n s i e n t e n  
- Schnel l  s ch l  ußarmatur i n  de r  Frischdampf1 e i  tung 
- S icherhe i  tsbehäl  t e r  - Speisewasserbehälter 

- Wei t e r b e t r i e b  

92 H., 291 f f .  

S ,  28 ff„ ,155 f f .  
186 ff., 206 f f .  

156 
158 
156 ff., 187 £. , 
207 
155 f f .  
159 
158 
159 
155 ff., 160 
159 
157, 159 
159 



S e i t e  

- Unter1 agenforderung 156  ff., 186 ff., 
207 

- Wiederholungsprüfungen 
- Dampferzeuger 
- Druckbehäl t e r  
- Druckhal  t e r  
- Druckspeicher  
- F r i  schdampfl e i  tungen 
- Mechanis ierung de r  Prüfvorgänge 
- Primärkühlmittelleitungen 
- P r ü f f r i s t e n  f ü r  Reak to rd ruckbehä l te r  
- Pumpenschwungräder 
- Reaktordruckbehäl  t e r  
- Speisewasserbehäl ter  
- Spei sewasserl e i  tungen 

Kernk ra f twerk  B i b l  i s  C LKNB C )  - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - C _ -  

- Anforderungen an A n l a g e n t e i l e  
- A u s f a l l  des Schnel labschal tsystems b e i  Be t r i ebs -  

t r a n s i e n t e n  
- Brenne1 ementl ager  
- Druckbehäl t e r  
-. Druckführende Umschl i eßung 
- Einwirkungen von außen 
- F r i  schdampfl e i  tungsbruch 
- Gebäudesprühsystem 
- Incore - Ins t rument ie rung  
- Nachkühl pumpen 
- Notstandssystem 
- Pumpenschwungrad 
- Reaktordruckbehäl ter ,  Leckgröße 
- S i che rhe i  tsbehäl  t e r  

- s i che rhe i t s t echn i sche  Frages te l lungen  
- S i c h e r h e i t s v e n t i l e  i m  Pr imär-  und Sekundärkre is  
- Spal tp roduk t rückha l  tung  
- Speisewasserleitungsbruch 
- S t i  11 egung 
- St rah lenbe las tung  b e i  I nspek t i ons - ,  Wartungs- 

und Repara tu ra rbe i ten  
- Turbinenschäden 
- Wasserstoffkonzentration i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
- Niederho l  ungsprüfungen 

228 ff. 

237 f f .  
234 
234 f. 
232 f .  
230 
230 
240 
24 1 
241 f .  
229 
228 f .  
203 ff., 235 f., 
24 1 
228 ff. 
232 
236 f .  
231 
239 f .  
239 



S e i t e  

B r o k d o r f  

Kernk ra f twerk  B rokdo r f  
- - - - - - - M - - - - - - - - - - - - - -  

1 5 1  f f .  

- Abfahren de r  Anlage über S i c h e r h e i t s v e n t i l e  
des Sekundärkreises 

- B e t r i e b s t r a n s i  enten ohne Schne l l  abschal t ung  
- F lugzeugabsturz  
- F r i  schdampfl e i  tungsbruch 
- Personal ,  Schutz 
- Pumpenschwungrad 
- Reaktordruckbehäl  t e r  
- S i  cherhe i  t s  konzept 
- Spei sewasserl e i  tungsbruch 
- S tando r t  
- Teilerrichtungsgenehmigung ( 1 . )  
- Wiederhol ungsprüfungen 

E s e n s h a m m  

Kernkra f twerk  Unterweser [KKU) 
--------c---------------- C _ -  

- Abfahren de r  An1 age über  S i  cherhe i  t s v e n t i  1 e 
- B e r i c h t e  über  Be t r iebser fahrungen  
- Bes t rah l  u n g s e i n f l  uß, Prüfung 
- B e t r i e b  
-, B e t r i  ebspersonal 
- B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l labscha l tung  
- Druckführende Umschließung 
- Druckhal t e r  
- Druckspei  cher  
- F r i  schdampfl e i  tungsbruch 
- F r i s t e n  
- Inbetr iebnahme, nuk leare  
- Kernnotkühlung 
- Lecks t e l  1 enüberwachung 
- Pumpenschwungrad 
- S i  cherhe i  tsbehäl  t e r  
- Spei sewasserbehäl t e r  
- Umgebungsbel as tung 
- Unter1 agenforderungen - Niederho l  ungsprüfungen 

- Druckhal  t e r  
- Druckspeicher  
- Reak to rd ruckbehä l te r  
- Spei sewasserbehäl t e r  
- ü b r i g e  Komponenten de r  Druckführenden 

ümschl ießung - zi,vi;l i . sa t ionsbed ing te  Einwirkungen 

154 
154 
153 
154 f .  
154 
154 
153 ff. 
153 
1 5 1  ff. 
151  ff. 
153 

5, 190 ff. 

195 , . 

197 
192 f .  
190 f f . 
197 
196 
1 9 1  f f . 
193 f. 
194 f. 
195 
194 f f .  
190 f f . 
196 
193 
195 
196 f .  
195 
197 
193 f., 196 f .  



S e i t e  

GKN, --- s iehe  Neckarwestheim 

G r o h n d e  

Kernk ra f twerk  Grohnde 
------------------c-- 

149 

- Schutz gegen chemische Explos ionen 149 

- 

G u n d r e m m i n g e n  

Kernk ra f twerk  RWE-Bayernwerk 1 (KRB 1) .................... ---------- 

- Druckführende Umschließung 
- F r i s t e n  
- Unter1 agenforderungen 
- Wieder inbetr iebnahme 

H a m b u r g  

Kernenergieforschungsschiff NS OTTO HAHN -------- ---------- -------------------- 

- B e t r i e b  b i s  1982 
- Leckerkennung 
- L e i  tl i n i e n v e r g l e i c h  

H a m m - U e n t r o p  

255 ff. 

255 f .  
2 57 
257 
255 f f .  

Kernkra f twerk  Hamm (KKHl ------------------- -C- 228 ff., 243 ff. 

- Anforderungen an An1 agen te i  1 e 234 f .  
- A u s f a l l  des Schnel l  abschal tsystems b e i  Be t r i ebs -  237 

t r a n s i  enten 
- Brenne1 ementl ager 237 ff. 
- Druckbehäl t e r  234 
- Druckführende Umschließung 234 f. 
- Einwirkungen von außen 232 f .  
- F r i  schdampfl e i  tungsbruch 230 



Se i t e  

- Gebäudesprühsystem 
- I nco re - I ns t r umen t i e rung  
- Nachkühl pumpen 
- Nots tandssys tem 
- Pumpenschwungrad 
- Reaktordruckbehäl  t e r  - Leckgröße 
T S iche rhe i  tsbehäl  t e r  

- S i che rhe i t s konzep t  
- s i  cherhe i  ts technische-~rageste l  1 ungen 
- S i c h e r h e i t s v e n t i l e  i m  Pr imär-  und Sekundär- 

k r e i  s l  a u f  
- Spal t p roduk t rückha l  tung  
- Speisewasserleitungsbruch 
- S tando r t  
- S t i l l e g u n g  
- S t rah lenexpos i  t i o n  der  Bevöl kerung 
- S t rah lenbe las tung  b e i  I nspek t i ons - ,  Wartungs- 

und Reparaturarbe i  t e n  
- Turbinenschäden 
- Wasserstoffkonzentration i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
- Wiederholungsprüfungen 

228 f. 
203 ff., 235 f., 
241 
247 f. 
2 2 8  f f .  
232 

236 f. 
231 
244 f f .  
239 f .' 
247 
239 

2, 17 ff,[ 44 ff., 
2 4 8 ' f . ,  257 

- F r i s t e n  249 
- Notmaßnahmen b e i  A u s f a l l  de r  Nachwärmeabfuhr 248 f .  
- Unter lagenforderungen 249 
- Vorgespannter Gußdruckbehäl t e r  (VGB-S) 257 

ISAR, s iehe  N:i,etierai chbach-Ohu 
-- - - ,  

K a l  k a r  

Kernk ra f twerk  Kal k a r  [SNR-3001 ..................... ------- 

- Nachwärmeabfuhrsysterne, Z u v e r l ä s s i g k e i t s -  
ana lyse 

- Nac hwärmeabfu hrkonzept  
- Tauchkühlsystem 
- Unter1 agenforderungen 

3 ff., 24 ff., 
65 ff„ 89 ff„ 
100 f., 118, 143 f„ 
197 f. 



Komeakte Natr iumqekühl  t e  Kernk-eaktoranlage 2 [KNK 2 1  40 ff., 89 f., 
C.-- - - C I - - - - - - - - -  - - - - C - C - - - - - C - - - - - - - - - - -  -.--.- -----. 

252 f f .  

- Anlagenschutzkonzept 
- Beladen des Kerns 
- B e r i c h t e  über Be t r iebser fahrunqen  
- Inbetr iebnahme 
- L e i s t u n g s b e t r i e b  
- Le is tungsprüfungen 
- Nu1 1 e is tungsprüfungen 
- Reak ta rbe t r i eb  
- S i che rhe i t s konzep t  
- S tando r t  
- Unter lagenforderungen 

Mehrzweckforschungsreaktor ----------------- --------- [MZFR] ---- 

- Ab1 u f t  
- Brandschutz 
- Druckprobe 
- Druckunterdrückungssystem 
- F r i s t e n  
- Kernnotkühl  system 
- N o t s t e u e r s t e l l  e 
- Personal 
- Wasserversorgung de r  Kühl türme 
- W e i t e r b e t r i e b  b i s  1981  

KNK, s i ehe  Kar1 sruhe --- 

KRB, - -. s iehe  Gundremmingen 

K r ü m m e l  

Kernk ra f twerk  Krümmel (KKK) 

- Schnel labscha l  tsystern, Konzept rn i  t E inze l  tanks 

255 
252 ff. 
276 
255 
276 
275 f. 
252 ff., 275 
254 f. 
253 
253 
276 

57, 87 ff., 
169 f f .  

1 7 1  
17 1 
170 
1 7 1  
171  
170 
170 f. 
169 
170 
169 f f .  

8, 47, 5i f., 
54 ff., 198 ff. 

198 ff. 



S e i t e  

L i n g e n  

Kernk ra f twerk  L inqen (KWL) 
- - - - - - - - - - - - - - - - W  - - - - - - - W  

- b e f r i s t e t e r  B e t r i e b  
- Dampfumformer 

L u d w i g s h a f e n  

Kernk ra f twerk  BASF-MITTE ........................ 

- Abschal tsystem 
- Be rs tgeschü t z te r  P r i m ä r k r e i s l a u f  
- Bers tschu tz  
- Bewertungsmaßstäbe 
- B o r e i n s p r i  tzsystem a l  s  zwe i tes  Schne l l  abschal t- 

sys tem 
- Brüche i m  Pr imärsystem 
- Chemische Explos ionen 
- Dampferzeuger 
- Druckabsenkung i m  Sekundärkre is  
- Druckhal  t e r  
- E i  nwi rkungen D r i  t t e r  
- Entwick lungsgeschichte  
- Erdbeben 
- F1 ugzeugabsturz 
- Fragenkata l  og 
- F r i s t e n  
- Gegensei t ige Bee in f lussung  von Chemieanlagen 

und Kernk ra f twerk  
- Kernnotkühlung 
- Kühlmi t t e l v e r l  u s t s t ö r f a l  1  
- N o t f a l l  schutz  
- P r i m ä r k r e i  s l  aufkonzept  
- Pr imärkühlmi  t t e l  l e i  tungen 
- Reaktordruckbehäl  t e r  
- R i s i k o  

- I n d i v i d u a l  r i s i  ko 
- k o l l e k t i v e s  R i s i k o  

- Schnel labschal tsystem,  Versagen b e i  Be t r i ebs -  
t r a n s i  enten 

- S icherhe i t shehä l  t e r  - S i  cherhe i  t sbehä l  ter-Sprühsystem 
- S i  cberhe i  t s  konzept 
- Spal t p r o d u k t f r e i  setzung b e i  S t ö r f ä l l  en 
- S tando r t  

- S t r a h l  enbel as tung 
-, Stromversorgung, ex te rne  

57 f., 60 ff., 
172 f. 

178 
175, 176 
177 f . ,  183 f f .  
176 
176, 182 

177 f f .  
173 f .  
176 
176 

175 f., 179 f .  
175 
174 
176 f.;1?9 
176 
175 f f . 
182, 184 
174 f., 184 
174 f ., 184 
176, 182 

176, 178, 180 f f .  
176, 181 
175 f., 183 
175, 181 f .  
173 ff., 182 ff., 
185 
174 
176 



S e i t e  

- U n t e r l  agenforderungen 
- Verfügbarkei  t 
-. Versuche - Wiederholungsprüfbarkeit 
- Zwei g e t e i  1 t e s  Rohr 

Kernk ra f twerk  BASF-NORD ....................... 

N e c k a r w e s t h e i m  

- Abfahren über  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  des Sekundär- 
k r e i  ses 

- B e r i c h t e  über  Be t r iebser fahrungen  
- Bes t rah l  u n g s e i n f l  uß, Prüfung 
- Brand i m  Reaktor-  und A b s t e l l  becken 
- Brandschutz 
- Chemische Expl o s i  onen 
- Druck Führende Umschl i eßung 
- Druckhal t e r  
- Druckspei cher  

- S t ö r f a l l  ana lyse 
- E i  nwi rkungen D r i  t t e r  
- F1 ugzeugabsturz 
- Frischdampfleitungsbruch, Stö r f a l l behe r r schung  
- F r i s t e n  

- G i f t i g e  und exp l  os i onsge fäh r l  i che Gase 
- Inbetr iebnahme 
- Kernnotkühlsystem 
- Leckageüberwachung 
- Leckde tek t i  on am Reaktordruckbehäl  t e r  
- L e i  tl i n i  en der  RSK, E r f ü l l  ungsgrad 
- Personal 
- Pumpenschwungrad 
- Reak to rbe t r ieb ,  G l e i c h z e i t i g k e i t  m i t  Spreng- 

a r b e i t e n  i m  S te inbruch  Neckarwestheim 
- Reaktordruckbehäl  t e r  
- Schne l l  abschal tsystem, Versagen b e i  Be t r i ebs -  

t r a n s i  enten 
- Schnel l  sch l  ußarmatur i n  der  F r i  schdampfl e i  tung  
- S i  cherhe i  t sbehä l  t e r  
- Speisewasserbehäl ter  
- U n t e r l  agenforderungen 
- Wiederhol ungsprüfungen 

- Dampferzeuger 
- Druckbehäl t e r  

177 f . ,  180,  185 
183 
177 f .  
177 f., 181, 183 
176 f., 179 

2, 19 f . ,  160 ff., 
188 f f .  

190 
163 
166 f. 
166 
16 1 
162 f f .  
188 
189 
164 
162 
161 
164 
163 ff. , 167, 
189 f .  
161 f .  
160 ff. 
165 
164 
165 
161 f., 167 
167 
165 
162 

162 f., 165 
165 



Seite. 

- D ruckha l t e r  ' 
- Druckspeicher  - Fr i schdampf le i tucgen  - Mechanis ierung de r  Prüfvorgänge 
- Pr imärkühlmi  t t e l  l e i  tungen 
- Pr imärkühlmi  t t e l  pumpen 
- P r ü f f r - i  s t en  f ü r  den Reaktordruckbehäl  t e r  - 
- Pumpenschwungrader 
- Reaktordruckbehäl  t e r  
- Spei sewasserl e i  tungen 

N i e d e r a i c h b a c h - O h u  

Kernk ra f twerk  I s a r  LKKI] 
---1--1----,-------- --- 

- B e t r i e b  
- B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l l abscha l t -  

1  e i  tung  
- Druc kabbausystem 
- Druckführende Umschließung 
- F r i s t e n  
- Hochdruc kvorwärmer 
- Inbetr iebnahme, nuk leare  
- Kernnotkühl  ung 
- Kondensationskammer, D i ch the i t sp rü fungen  
- Ni  ederdruckvorwärmer 
- Reak to rbe t r i eb  
- Schne l l  abschal tbehä l  t e r  
- S t rah lenbe las tung  

- i m  bestimmungsgemäßen B e t r i e b  
- nach Kühlmi t t e l v e r l u s t s t ö r f ä ~  l e n  

- Unter lagenforderungen 
- Wasserschl ag b e i  Bruch d e r  Spei sewasserl e i  tung  
- Wassers to f fb i  1  dung nach K ü h l m i t t e l  ver1 u s t -  

s t ö r f ä l l  en 
- Werksto f fversuche 
- Wiederhol ungsprüfungen 

- Druckführende Umschl ießung 
- Schne l l  abschal tbehä l  t e r  

- z i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  Einwirkungen 
- Zwischenüberhitzer-Kondensatkühler 

Kernkraf twerk  Obrigheim 1 LKW0 1) 
- - - - - - 3 - - . - - i - - i y - -  ------F - -3-3 . 

1 0  ff., 33 ff., 

168 f., 215 f f .  

215 f f .  
222 

220 
216 f f. 
168 f., 216 ff. 
2  19 
215 f f .  
219 f. 
222 
219 
222 
168 f .  

221 f .  
220 f. 
169, 216 f f .  
218 f. 
2 2 0 ' f .  

216 f f . 
169 f .  
216 
2  19 

250 f f . 

- Brenne1 ementl ager 
- Notstandssystem 



S e i t e  
- - -- 

OTTO --------- HAHN, s iehe  Hamburg 

P h i . 1  i p p s b u r g  

Kernk ra f twerk  Phi  1 ippsburg  1 (KKP 11 ------------------- ---- --- ----- 

- B e t r i e b  
- B e t r i e b s t r a n s i e n t e n  ohne Schne l labscha l tung  
- Druckabbausystem 
- Druckführende Umschließung 
- F r i s t e n  
- Hochdruckvorwärmer 
- Inbetr iebnahme, nuk l  eare 
- Kernnotkühl  ung 
- Kondensationskammer, D i ch the i t sp rü fungen  
- Niederdruckvorwärmer 
- Reak to rbe t r i eb  
- S t r a h l  enbel as tung 

- i m  bestimmungsgemäßen B e t r i e b  
- nach K ü h l m i t t e l  v e r l  u s t s t ö r f ä l  1 en 

- Unter1 agenforderungen 
- Wasserschlag b e i  Bruch d e r  Speisewasser le i tung 
- Wassers t o f f b i  1 dung nach Kühl m i  t t e l  v e r l  u s t -  

s t ö r f ä l  l e n  
- Wiederhol ungsprüfungen 

- Druckführende Umschl i eßung 
- z i v i l i s a t i o n s b e d i n g t e  Einwirkungen 
- Zwischenüberhitzer-Kondensatkühler 

Kernkra f twerk  Phi1 ippsburg  2 [KKP 2) 
- . - - - - - - - . - - - - - - - - -W- - - - W  --- 

- Anforderungen an An1 agen te i  1 e - Aus fa l l  des Schne l l  abschal tsystems b e i  Be t r i ebs -  
t r a n s i  enten 

- Brenne1 ementl ager  
- Druckbehäl t e r  
- Druckführende Umschließung - Einwirkungen von außen 
- Erdbeben 
- F r i s c h d a m p f l e i t u n g s b r u c h  
- Gebäudesprühsys tem 
- Incore - Ins t rument ie rung  
- Nachkühl pumpen 
- Notstandssystem 
- Pumpenschwungrad 

3, 16 f., 33 ff., 
128 f., 208 f f .  

208 f f .  
214 
212 f .  
208 ff. 
209 f f . 
211 f. 
208 f f .  
212 
2 14 
211  f .  
214 f .  

214 
213 
209 f f .  
210 f. 
213 f .  

208 f f .  
208 
211  f .  

1 0  ff., 33 ff., 
54 ff., 112 ff., 
223 ff., 228 f f .  

237 f f .  
234 
234 f .  
232 f .  
226 
230 
230 
240 
241  
241 f .  
229 



-. Reaktordruckbehäl t e r  
- Leckgröße 

- S i  cherhei  tsbehäl  t e r  

- S icherhe i  tskonzept  
- s i che rhe i t s t echn i sche  Frages te l lungen 
- S icherhe i  t s v e n t i  1  e  i m  Pr imär- und Sekundär- 

k r e i s 1  a u f  
- Spa l tp roduk t rückha l tung  
- Spei sewasserl e i  tungsbruch 
- S t i  1  legung 
- S t r a h l  enbel astung b e i  Inspek t ions- ,  Wartungs- 

und Repara tu ra rbe i ten  
- S t r a h l  enexposi t i o n  de r  Bevöl kerung 
- S tando r t  
- Turbinenschäden 
- W a s s e r s t o f f k o n z e n t r a t i o n  i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
- Wiederhol ungsprüfungen 

SNR-300, --- s iehe  Kal k a r  

SUD, --- s iehe  Wyhl 

THTR-300, -------- s iehe  Hamm-Uentrop 

UNTERWESER, B-m- - - - - - -  s iehe  Esenshamm 

V a h n u m  

Sei t e  

228 f . 
203 ff., 235 f., 
241 
228 
228 f f .  
232 

226 f f .  
223 f f .  
232 
230 
234 

Kernkraf twerk Vahnum 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - , - -  

228 ff. 

- Anforderungen an An lagen te i l e  234 f .  
- A u s f a l l  des Schnel l  abschal tsystems b e i  Be t r i ebs -  237 

t r a n s i  enten 
- Brenne1 ementl ager 237 f f. 
- Druckbehäl t e r  234 
- Druckführende Umschließung 234 f .  

Einwirkungen von außen 232 f .  
- Frischdampf1 e i  tungsbruch 230 
- Gebäudesprühsystem 230 
- Incore-Jns t rument i  erung , 240 



S e i t e  

-. k c h k ü h l  pumpen 
- .Nots tandssys tem 
- Pumpenschwungrad 
- Reaktordruckbehäl  t e r  

P -- 

- Leckgröße 
- - -P  

- ~ i c h e r h e x b e h ä l  t e r  
- s i  cherhe i  t s t e c h n i  sche F r a g e s t e l l  ungen 
- S i c h e r h e i t s v e n t i l e  i m  Pr imär-  und Sekundär- 

k r e i  s l  a u f  
- Spal tp roduk t rückha l  tung  
- Speisewasserleitungsbruch 
- S t i l l e g u n g  
- S t rah lenbe las tung  b e i  Inspek t ions - ,  Wartungs- 

und Reparaturarbe i  t e n  
- Turbinenschäden 
- Wasserstoffkonzentration i m  S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r  
- Wiederhol ungsprüfungen 

W ü r g a s s e n  

Kernk ra f twerk  Würgassen [KWW) 
- - - - - - - - - - - - . - - - - -  ------ 

"- 
-. F r i s t e n  
- Schne l l  abschal tbehä l  t e r  
- Schne l labscha l t sys tem 
- Unabhängiges Nachkühl sys tem 
- Unter1 agenforderungen 

W y h l  

- 
235 f., Z q l  P 

9 f., 15 ,  17 ,  22 ff., 
28,  47 f., 4 9 ,  
119 f f „  124 f f . ,  
150 

Kernkra f twerk  Süd [KWS) 
3----------------- --- 
- Bers tschu tz  



2. ANDERE KERNTECHNISCHE EINRICHTUNGEN 

G o r 1  e b e n  

Entsorqungszentrum ------ -- -------- 

- Abfall behandl u n g  
- Abfall endbehandl ung 
- Abfallendlagerung 
- Absturz eines Brennelementtransportbehälters 
- Aufschl ußbohrungen 
- Beratungsauftrag 
- Beurtei 1 ung 
- Brände innerhalb der Anlage 
- Brennel ementl agerung 
- Einwirkungen von außen 
- End1 agerbergwerk 
- Erdbeben 
- Expl osi onen i nnerhal b der An1 age 
- Flugzeugabsturz 
- Forschungs- und Enwickl ungsarbei ten 
- grundsätzliche sicherheitstechnische Realisier-  

barkei t 
- Kr i t i ka l i t ä t  
- Kryptonrückhal tung 
- Kryptonzwi schenl agerung 
- Notfallschutzplanung 
- P1 utoni um-Brenne1 ementhers t e l  1 ung 
- Plutoniumhandhabung, Sicherheitsvorkehrungen 
- Salzstock 
- Sicherungsmaßnahmen 
- Standort 
- Strahl enexposi t i  on i n der Umgebung 
- Strahl enschutzverordnung , Ei nhal tung 
- übergeordnete Infrastruktur 
- Uranverarbei t u n g  
- Verglasung 
- Wi ederaufarbei tung 
- zusammenfassende Beurteilung 
- Zwischenlagerung 

L i n g e n  

Brennel emen t f  e r t i  qungsanl aqe der EXXON ----------------- -- ----- ----------- 

Sei te  

260 f f .  

265 f .  
267 f .  
260, 268 f f .  
263 
260 
260 f. 
260 
263, 266, 268 
260, 262 f . 
263 f . ,  266 f f .  
269 f .  
263 
264, 268 
263 
272 
260 

263 f . ,  267 
264 
265 
260, 262 
266 f .  
267 
260, 268 f f .  
272 
261 f .  
261 f .  
260 
271 
266 
268 
263 f f .  
260 
265 f .  

- Aus1 egungsstörfal 1 
- Si cherhei ts  konzept 
- Standort 



K a r l s t e i n  

S e i t e  

Brenne1 ement fer t igungsanl  age Kar1 s t e i n  
RBU-Werk 2  

273 ff. 

- Abgabe i m  bestimmungsgemäßen B e t r i e b  
- Aus legungss tö r f a l l  
- Lüf tungskonzept  
- Neugenehmigung nach 5 7 AtG 

3. NICHT PROJEKTGEBUNDENE FRAGESTELLUNGEN 

274 
273 ff. 

- Aus1 egungsbedingungen f ü r  S icherhe i  tsbehäl  t e r  
- Bers tschu tz  
- Rasmussen-Bericht (WASH 1400) 
- R i s i  kobeur te i  1  ung 
- Werks to f f f ragen  
- s i c h e r h e i  t s t echn i sche  F r a g e s t e l l  ungen b e i  

KWU-Druckwasserreaktoren 1300 MWe 

203 ff. 
55, 57, 58 ff., 249 f .  
146 ff. 
146 ff. 
167 ff., 203 ff. 
228 ff. 
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