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E I N L E I T U N G  
Nach den Planungen d e r  HEW hKtte das  

AKW KrÅ¸mme schon 1979 i n  Be t r i eb  

gehen s o l l e n .  Der Bau i s t  immer noch 

n i c h t  f e r t i g  und wird vor  1982 n i c h t  

i n  Be t r i eb  gehen: 

"Rie grÃ–Â§t VerzÃ¶gerunge d e r  Mon 

t agea rbe i t en  g i b t  e s  i m  nuklearen 

Bereich. Kein e i n z i g e r  Anlagentei l  

i s t  b i s  J e t z t  aogeschlossen ...... 
Beim Frischdampfsystem, dem Speise  

Wasser und Hauptkendensatsystem, bei 

nuk lea re r  Anlagenentwasserung, Haupt- 

kÃ¼hlmittelpumpe m i t  Ã–lversorgun so- 

wie I so l i e rung  des  Reaktordruckbe- 

n a l t e r s  und s e i n e s  Deckels, s i n d  d i e  

Montagearbeiten, obwohl zum T e i l  1977 

und 1978 begonnen, e r s t  zu 10 $ f o r t -  

g e s c h r i t t e n .  " 

a u s  d e r  Werbezeitung d e r  FJSW "KKK 

Kontakt Kr. 1/80 vom Februar 1980, 

S e i t e  3\41. 

Diese Verzggerungen i i e g e n ( 1 e i d e r )  

n i c h t  arn Widerstand d e r  Bev8lkerung 

i n  d e r  Umgebung und e s  g i b t  auch 

keinen g e r i c h t l i c h  angeordneten Bau- 

s topp.  Die VerzÃ¶gerunge kosten enor- 

mes Geld und angebl ich ist d i e  HEW so  

dr ingend auf den Strom aus  dem AKW 

KrÃ¼mme angewiesen, daÂ schon 1973, 

oe i  E r t e i l u n g  d e r  1. TEG, d i e  so fo r -  

t i g e  Vollziehung damit begrÅ¸nd t 

wurde, daÂ ohne das  AKW K r h e l  i m  

J a h r e  1979 d i e  L i c h t e r  ausgehen wÃ¼r 

den. 

Die HEW behauptet  i n  i h r e r  ~ e r b 4 -  

ze i tung : 

"Aber d e r  s i c h  s tÃ¤nd i  k d e r n d e  

technische Wissensstand, e t l i c h e  

Nachforderungen und dadurch no twen- 

d ige  neue Genehmigungen brachten dem 

Kraftwerksblock am E lbufe r  b i she r  so-  

v i e l  VerzÃ¶gerunge e i n  wie ursprÃ¼ng 

l i c h  als Bauzeit  e ingep lan t  war: 55 

Monate. " 

(KKK Kontakte, N r .  1/80, S e i t e  1 )  

Diese ErklÃ¤run sollte miÃŸtrauisc  

machen- Ist unzureicnend gep lan t  

worden, s i n d  s p a t e r  Fehler  au fge fa l -  

l e n  und s i n d  s i e  j e t z t  behooen, damit 

n i c h t  s p Ã ¤ t e  beim Be t r i eb  e r s t  e m  

schwerwf egender Unfa l l  e inen  g e k d e r -  

t en  technischen Wissensstand herbe i -  

f ~ h r t ?  
Die Prozei3gruppe d e r  "Burgerini  - 
t i a t i v e  Umweltschutz unter7elbe" h a t  

d a s  Konzept des  AKW KrÃ¼mme un te r -  

such t  und dabei  schwerwiegende M Ã ¤ n  

g e l  f e s t g e s t e l l t .  Die Schwachen d i e -  

s e s  Konzeptes s i n d  s o  o f f e n s i c h t l i c h ,  

daÂ d i e  GenehmigungsbehÃ¶rd-e das  

Sozialminis ter ium i n  Kie l ,  s i c h  ver-  

a n l a Ã Ÿ  gesehen fast, immer neue Ã„nde 

rungen zur t ' ~e rbes se rung"  zu fo rde rn .  

Dadurch ist das  AKW aoe r  nu r  noch 

kompl i z i e r t e r  und s tg ran f  a l l i g e r  ge - 
worden. 
Die ProzeÃŸgrupp h a t  i h r e  Unter- 

suchungen f u r  d i e  Berufungsbe - 
grÃ¼nduri e i n e r  Klage gegen das  

Konzept des  AKW KrÅ¸mme verwen- 

d e t .  I n  d i e s e r  BroschÃ¼r s i n d  

d i e  wesent l ichen Argumente i n  

anderer ,  h o f f e n t l i c h  verstÃ¤nd 

l i c h e r  Form zusammengefaÃŸt 

DER DAMPF-WASSER-KREISLAUF 
Das Herz des Reaktors ist der  

Reaktordruckbehalter m i t  den 

Brennelementen. Die Brennele- 

mente bestehen aus je  63 Rohren 

(Brennstabe genannt), die m i t  dem 

Brennstoff g e f Å ¸ l l  sind. Hier f inde t  

i m  Betrieb d i e  Kernspaltung s t a t t .  

Bei der  Spaltung der  Urankerne ent-  

stehen radioaktive Spaltprodukte, 

2 b i s  3 f r e i e  Neutronen und e s  wird 

WÃ¤rm f r e i .  

Die Leistung des Reaktors w i r d  ge- 

r ege l t  durch kreuzfÃ¶rmig Regel- 

stiibe/ d i e  aus einem Material be- 

stehen, das die zur Aufrechterhal- 

tung der  Kernspaltung erforderl ichen 

f r e i en  Neutronen absorbiert)und 

auÂ§erde durch dem KÃ¼hlwasse beige- 

mischte BorsSure. J e  nachdem, wie 

weit die Regelstgbe e in-  bzw. ausge- 

fahren werden, kann d i e  Leistung ge- 

senkt bzw. ges te iger t  werden. 

In den Reaktordruckbehiilter trit t  

durch 4 Speisewasserleitungen das 

Speisewasser ein.  Dort strÃ¶m e s  an 

den Brennelementen vorbei und wird 

durch d i e  WÃ¤rme d i e  bei  de r  Kern- 

spaltung frei wird, erwÃ¤rmt 

Ire Reaktordruckbehalter herrscht  e i n  

hoher Druck von 70 bar 

(das 70-fache des normalen Luftdrucks). 

Durch d i e  s tarke  Hitze (ca. 285 'C) 

beginnt das  Wasser zu sieden 

und e i n  Te i l  verdampft (daher "Siede- 

wasserreaktor"). Aus dem Dampf werden 

m i t  Hi l fe  von Wasserabscheidern und 

Dampf trocknern d i e  l e t z t en  Wasser- 

trÃ¶pfohe en t f e rn t  und trockener 

Dampf t r i t t  durch d i e  4 Frischdampf- 

Leitungen aus dem DruckbehÃ¤lte aus. 

Der Dampf wird zum Maschinenbaus ge- 

l e i t e t .  Dort t r e i b t  e r  Turbinen an. 

Ãœbe einen Generator w i r d  so der  

Strom erzeugt. Der Dampf wird i n  3 

Kondensatoren g e l e i t e t .  Im Kondensa- 

t o r  wird dem Dampf durch Elbwasser 

WÃ¤rm entzogen und so wieder ver- 

f lÅ¸ss ig  (kondensiert).  Das Konden- 

s a t  w i r d  mit Hilfe  von F i l t e r n  gere i -  

n ig t .  Diese F i l t e r  s ind  nach e in ige r  

Ze i t  s t a rk  radioaktiv verseucht. Des 

Wasser w i r d  Ãœbe mehrere Pumpen und 

Vorwarneanlagen wieder auf den nÃ¶t i  

gen Reaktordruck gebracht und durch 

den Speisewasserbehalter wieder i n  

das ReaktordruckgefÃ¤ g e l e i t e t .  So 

ist  de r  Kreislauf des Wassers ge- 

schlossen. 

Ein Siedewasserreaktor h a t  a l so  ia 

Gegensatz zum Druckwasserreaktor nur 

einen Kreislauf.(Ein Druckwasserre- 

aktor  h a t  2 Kreislaufe. I m  e r s ten  

Kreislauf herrscht  e i n  so hoher Druck, 

daÂ das Wasser n i ch t  verdampfen kann. 

Die Warme w i r d  durch WÃ¤rmetausche an 

einen zweiten Kreislauf abgegeben und 

das Wasser im zweiten Kreislauf ver- 

dampft und t r e i b t  d i e  Turbinen an. ) 



Dampf -Wasser-Kreislauf 

1 Reak tordruckbehalter  

2 Brennelemente 

3 Urnwiil zpumpen 

4 Frischdampfleitung 

5 Turbine 

6 Turbinenkondensator 

7 Generator 

8 umieitsta  t ion  

9 Reinigungsanlage 

10 VorwÃ¤rme 

11 Speisewasserbeh8lter 

12 Speisernasserpumpe 

13 VorwÃ¤rme 

14 Speisewasserleitung 

Fehlender SicherheitseinschluB des 
Maschinenhauses 

Da d e r  Siedewasserreaktor nur einen 

Kreislauf hat ,  f l i e Ã Ÿ  a l s o  auch durch 

die  Turbinen und durch d i e  Kondensa- 

toren,  dih.  durch das Maschinenhaus 

radioaktiv verseuchtes Wasser bzw. 

Dampf. Durch technisch i m e r  vor- 

handene Undichtigkeiten an Ventilen, 

BehÃ¤ltern Dichtungen usw. t r e t e n  

aber aus Jedem radioaktiven Kreis- 

l au f ,  d e r  unter  Druck s t e h t ,  gas- 

fÃ¶rmige f lÃ¼ss ige  und f e s t e  radio- 

aktive Stoffe  aus. Auch das Maschi- 

nenhaus ist a l s o  e i n e r  stÃ¤ndige 

radioaktiven Belastung ausgesetzt .  

Dieses Maschinenhaus ist aber n i c h t  

besonders ges icher t ,  d.h. e s  i s t  

n ich t  von einem Sicherhei  t sbeha l t e r  

eingeschlossen. Das bedeutet, daÂ 

durch das nur halbwegs d ich te  Ma- 

schinenhaus schon bei  Normalbetrieb 

s tÃ¤ndi  Radioakt iv i tÃ¤ an d i e  Umwelt 

abgegeben wird. 

Atomkraftwerk K r Å ¸ m m e  

1 ReaktorgebÃ¤ud 

2 Maschinenhaus 

3 Turbine 

4 Generator 

5 Turbinenkondensa toren 

6 KÃ¼hlwassereinlau 

7 Abgabe des erwÃ¤rmte KÃ¼hl 
wassers 

8 Lagerbecken f Ã ¼  abge- 
brannte Brennelemente 

9 Reaktordruckbehal t e  r 

10 Sicherhei tsbehal ter  





ihren  FÅ¸hrungsrohre steckenbleiben, 

so geschehen b e i m  Siedewasserreaktor 

i n  OtÃ§ wmrend des Probelaufs,  Gleich- 

z e i t i g  m i t  d e r  Schnellabschaltung muf3 

dafÅ¸ gesorgt  werden, daÂ durch das 

, 

Lsck i r n  Dampf-Wasser-Kreislauf n i c h t  

wei terh in  KÅ¸hlm t t e l  ver loren  geh t  

und d i e  Umgebung verseucht.  Um den 

KÅ¸hlmit telverlustunfal  einzugrenzen, 

mÅ¸sse sÃ¤mtlich de r  zahl losen Durch- 

fÃ¼hrunge des Dampf-Wasser-Kreislaufs 

NotkÃ¼hlsy teme 

1 Siche rhe i t sbeha l t e r  

2 Reaktordruckbehal t e r  

5 Kondensationskamer 

4 Speisewasserlei tung 

5 Frischdampf l e i t u n g  

6 Einspeise turbine  

7 Steuers tabe  

8 ~atkÃ¼hlpunip 

9 S iche rhe i t s -  und 
Ent las tungsvent i l  

11 Kondensationsrohr 

12 Kondensationskamer- 
sprÃ¼hsyste 

13 Siche rhe i t sbeha l t e r  
sprÃ¼hsyste 

14 Reaktordruckbehalter- 
sprÃ¼hsy tem 

15 Reaktorgebaudesumpf - 
ruckfordersystem 

16 SicherheitsbehElterrÃœck 
fÃ¶rdersy  t e m  

17 Reaktorgebaude 

durch den Sicherhei t sbehi i l te r  m i t t e l s  

Absperrventilen geschlossen werden. - 
Hat d i e  Schnellabschaltung und das 

Absperren des  Sicherhei t sbehi i l te rs  

(1) geklappt ,  muÂ schne l l s t ens  d e r  

Druck i m  Reaktordruckbehil ter  (2)  ab- 

gebaut werden, damit d i e s e r  n i c h t  

p l a t z t .  

FÃ¼ den Druckabbau s o r g t  das  Druckab- 

bausystern, das den Dampf i n  d i e  Kon- 

densationskammer ( 5 )  abfÃ¼hrt  wo e r  

zu Wasser kondensier t .  

Irn Gegensatz zum Druckwasserreaktor 

muÃ beim Siedewasserreaktor  der frei-  

gewordene Dampf i n  einem Wasser- 

becken kondensier t  werden. Beim Siede- 

wasserreaktor  wird, wegen d e r  GroÂ§ 

des Reaktordruckbehalters,  ke in  aus- 

reichend d imensionier ter  Volldruck- 

s icherhei tsbehkil ter ,  wie i n  Druck- 

wasserreaktoren, eingebaut ,  denn den 

Erbauern ist d i e s  zu t e u e r  gewesen. 

Der ausstrÃ¶mend Dampf wird i n  d i e  

Kondensationskamer geleitet, wo e r  

kondensier t .  Ohne d i e s e  MaBnahme w Å ¸ r  

de s i c h  d e r  Druck i m  S icherhei t sbe-  

h a l t e r  so s t a r k  erhÃ¶hen daÂ d i e s e r  

p la tzen  wurde. Die Kondensations- 

kammer ist i r n  ~ q u a t o r  des  kugel fzr -  

migen S iche rhe i t sbeha l t e r s  ange- 

bracht  und m i t  e in igen  tausend 

Tonnen Wasser g e f Ã ¼ l l t  

Durch d i e  seh r  hoch angeordneten 

Wassermassen wird der Siche rhe i t s -  

b e h Ã ¤ l t e  schon i m  s t a t i s c h e n  Zu- 

s tand s t a r k  b e l a s t e t .  Die p r inz i -  

p i e l l e n  Schwierigkei ten beginnen, 

wenn i m  S t 6 r f a l l  d i e  gewaltigen 

Energiemassen (thermische Leistung 

des Reaktors von $90 MW) e i n e r s e i t s  

Ã¤uÃŸer  rasch aber  trotzdem auch 

l a n g f r i s t i g  i n  d i e  Kondensations- 

k a m e r  abgefÅ¸hr werden mÃ¼ssen 

Das beim Atomkraftwerk KrÃ¼me r e -  

a l i s i e r t e  Konzept des  Reaktorsicher-  

h e i t s b e h % l t e r s  und d e r  Kandensations- 

k a m e r  m i t  dem Druckabbausystem ist 

n i c h t  i n  d e r  Lage, d i e  anfal lenden 

ungeheuren Energiemengen s i c h e r  abzu- 

bauen. 

Der Druckabbau kann nur  funkt ionieren ,  

wenn k e i n e r l e i  Undichtigkei ten i r n  

S i  che rhe i t sbeha l t e r  und d e r  Konden- 

sationskammer au f t r e t en .  E s  ist n i c h t  

unwahrscheinlich, daÂ beim Bruch e i -  

n e r  K Ã ¼ h l m  t t e l l e i t u n g  durch umher- 

f l iegende  T e i l e  Mcher  i n  den Sicher-  

he i t s b e h a l t e r  oder d i e  Kondensa t l o n s -  

kammer ge r i s sen  werden. Durch e i n  Leck 

i n  de'i Kondensationskamer s t rÃ¶m e i n  

T e i l  des  Dampfes zurÃ¼c i n  den Sicher-  

h e i t s b e h i l t e r ,  i n  dem s i c h  daraufhin  

d e r  Druck erhoht .  Was dann p a s s i e r t  

weiÂ jeder ,  d e r  einmal e inen  Luft- 

ba l lon  zu wei t  aufgeblasen hat.. 

Aber aueh durch e i n  k l e i n e s  

Loch i m  S iche rhe i t sbeha l t e r  kann d e r  

radioakt ive  Dampf Ãœbe Wege durch d a s  

Reaktorgebgude und das  Maschinenbaus 

hinaus i n  d i e  AuÂ§en tmosphare strÃ¶men 

Wegen d e r  s t a rken  Gef'Ã¤hrdun d e s  

S iche rhe i t sbeha l t e r s ,  auf G r u n d  d i e s e r  

Probleme, wurde nach dem Unfal l  in W i i r -  

gassen, be i  dem d i e s e  Mkge of fen  zu 



Der WÅ¸rgassenstÃ–rfa und se ineFo lgen  

Tage t r a t e n  ( s i e h e  Kasten), d i e  Kon- 

s t r u k t i o n  des S i c h e r h e i t s b e h Ã ¤ l t e r  

durch d i e  KWIJ g e h d e r t .  Trotzdem wird 

Am 12. 4. 1972 e re igne te  s i c h  im S i e -  

dewasserreaktor  WÃ¼rgasse e i n  folgen-  

schwerer Unfal l .  Beim Druckabbau kam 

es i n  d e r  Kondensationskamer zu un- 

e rwar t e t en  Drucks tÃ¶ÃŸ . Inf  o lge  d i e -  

s e r  Belastungen wurde e i n  schwerer 

E i s e n t r e e r  am Boden d e r  Konden- 

sa tionskammer lo sge r i s sen .  Durch d i e  

KrÃ¼me noch nach d e r  a l t e n  g e f b r l i -  

cheren Baul in ie  gebaut.  

j e t z t  offenen SchraublÃ¶che f l o Â  das  

Wasser aus  d e r  Kondensationskamer 

und z e r s t t r t e  wei te re  wicht ige Ein- 

r ichtungen.  GlÅ¸cklicherweis funk- 

t i o n i e r t e  d i e  Schnellabschalt,ung und 

konnte die Atomanlage zum S t i l l s t a n d  

bringen. 

P-&--- 

Dieser  Unfa l l  j ag t e  den Atomgewal- 

t i g e n  in diesem Land e inen  groÂ§e 

Schrecken e i n ,  s o  daÂ i n  den folgen-  

den 2 Jahren  d e r  Ausbau d e r  Siede- 

wasserreaktoren ges toppt  wurde. I n  

d i e s e r  Z e i t  versuchte  man d i e  dyna- 

mischen Belastungen, d i e  i n  d e r  Kon- 

densationskammer beim Druckabbau 

a u f t r e t e n  kÃ¶nnen zu ~e r e  chnen . Es 

b l i e b  d i e  Erkenntnis ,  daÂ d e r  kugel- 

fÃ¶nnig S i c h e r h e i t s b e h Ã ¤ l t e  m i z  d e r  

aqua t o r i a l  angeordneten Konden- 

s a t i o n s k a m e r  g rundsÃ¤tz l i c  s c h l e c h t  

gee igne t  i s t ,  d i e  r i e s i g e n  Energie- 

mengen s i c h e r  zu beherrschen. Trotz-  

dem wurden d i e  Siedewasserreaktoren 

i n  Ohu, Phi l ippsburg  und iWms- 

b Ã ¼ t t e  f e r t i g  gebaut.  Anfang 1974 
wurde sogar  noch m i t  dem Bau des bis- 

h e r  grÃ¶ÃŸt Siedewasserreaktors  i n  

KrÅ¸mme begonnen, obwohl schon e i n e  

neue Baul in ie  en twicke l t  worden war. 

Inzwischen befinden s ich i n  G m n d -  

r emingen  zwei 1300 MW Siedewasser- 

reaktoren  i m  Bau, d i e  keinen kugel- 

f Grmigen Sicherhe i t sbehz l  t e r  mehr 

haben und deren Kondensationskamer, 

wenn auch zu k l e i n ,  s o  doch besser  

angeordnet i s t  a l s  i n  KrÃ¼mel  

In  den Atomanlagen vom Typ Bruns- 

b i i t t e l  und Krihmel wurde versucht ,  

den aufgeze ig ten  Mangel durch e i n e  

Vers tarkung d e r  Kondensa tionskammer 

und den nacht rÃ¤gl iche  Einbau von 

Sicherhe i t ssys temen zu bese i t i gen .  

O b  d i e s e  MaBnahmen ausreichen,  muÃ 

s t a r k  bezwe i fe l t  werden. Aber e s  

g i b t  e i n e  MÃ¶glichkei d i e sen  und 

v i e l e ,  v i e l e  andere MÃ¤nge nachha l t i g  

zu bese i t i gen :  Die S t i l l e g u n g  von 

Brunsbut te l  und Nicht-Inbetriebnahme 

von Krbmel .  

Weitere Einrichtungen,  d i e  im N o t f a l l  

immer  v o l l  e i n s a t z f Ã ¤ h i  s e i n  mÅ¸ssen 

s i n d  u.a. :  

- Notkuhlpumpen; ( 6 ,  8)  

S i e  e r s e t z e n  das  durch ein Leck 

ausstrÃ¶mend Wasser, damit der 

Reaktorkern s t Ã ¤ n d i  u n t e r  Wasser 

s t e h t ,  denn s o n s t  wÃ¼rd e r  

schmelzen. 

- SprÃ¼hsysteme (12, 13, 14)  

Anlagen, d i e  Wasser versprÃ¼he 

( h l i c h  d e r  Spr inkleran lage  i m  

Kaufhaus), kiihlen i m  Reaktor- 

druckbehal te r ,  dem S iche rhe i t sbe  - 
h Ã ¤ l t e  und i n  d e r  Kondensations- 

k a m e r  d i e  Anlagen 

- RuckfÃ¶rdersysteme ( 15, 16) 

Diese fÃ¶rder  Wasser, d a s  s i c h  am 

Grund des  S i c h e r h e i t s b e h a l t e r s  ge- 

s s m e l t  ha t ,  zurÃ¼c i n  d i e  Konden- 

sa tionskammer . 
.- - ...-.- 

Schalttafel im AKW Harrisburq 

Schaltknfjpfe von defekten Anlaqetellen sind durch KÃ¤rtche 
gekennzeichnet. Ein KÃ¤rtche verdeckte so das AnzeiqelZmp- 

chen des abgeschalteten Ventils. Dadurch blieb der Fehler 

lanqe unen tdeck t .  



Diese v i e l en  kompl iz ie r ten  S icher -  

he i t ssys teme mÃ¼sse nun be i  einem 

KÅ¸hlmi t te lver lus tunfa l  a l l e  nachein- 

ander  bzw. miteinander  funkt ionieren .  

S i e  mÃ¼sse Ãœbe e inen  s e h r  langen 

Zeitraum re ibungs los  funkt ionieren ,  

n h l i c h  so  lange,  w i e  d e r  Reaktor 

s t r a h l t ,  und das  s i n d  Jah re !  

Die Be t r e ibe r  d e s  Kernkraftwerks 

KrÅ¸mme sagen zwar, daÂ a l l e s  

f u n k t i o n i e r t  und daÂ g a r  n i c h t s  

pas s i e ren  kann, we i l  s i e  ja  so  

v i e l e  sichere1Â§icherheitssystem 

e ingebaut  haben, aber  w i r  zwei- 

f e i n  das  an! Denn daÂ a l l e s  s o  

f u n k t i o n i e r t ,  wie d i e  Be t r e ibe r  

e s  d a r s t e l l e n ,  ist  nur  graue 

Theorie ,  E s  wurde noch nie durch 

p rak t i s che  Versuche nachgewiesen. 

W i r  meinen, daÂ s o  kompl iz ie r te  

Vorgkge  wie d i e  d e r  Notkiihlung m i t  

dem Druckabbausystem des KKK nur  

dann a l s  ausreichend r i s i k o f r e i  zu 

b e u r t e i l e n  s i n d ,  wenn i n  einem " 1: 1 

Versuch" d i e  Theorie  abges i che r t  

wird. VersuchsstÃ¤nd i n  kleinerem 

MaÃŸsta oder nu r  unvollkommener 

Nachbau r e a l e r  Anlagen s i n d  von d e r  

Theorie schon unbrsuchbar, da s e l b s t  

d i e  Ubertragung von theo re t i s chen  Er- 

e i g n i s s e n  wie d i e  d e r  KKW Brunsbut te l ,  

Ohu oder  Phi l ippsburg  n i c h t  d i r e k t  zu- 

l Ã ¤ s s i  s ind .  Es ist e i n e  Mindestfor- 

derung, das  Druckabbau- und NotkÃ¼hl 

system e r s t  dann einzubauen, wenn d i e  

NotkÃ¼hlfunktione i n  einem 1 : l Mai3- 

s t a b  exper imente l l  nachvollzogen 

wurden. 
E s  i s t  n i c h t  einzusehen, warum e i n  SO 

schwach erscheinendes Druckabbausystem, 

wie das  i n  KrÃ¼mel  n i c h t  exper imente l l  

und r e a l i s t i s c h  f Ã ¼  KÃ¼hlmi t t e lve r lu s t  

u n f z l l e  Ã¼berp rÃ¼ wird. Theoret ische 

Nachweise (abgesehen davon wieweit  s i e  

Ã¼berhaup schon e r b r a c h t  wurden) kÃ¶n 

nen bei der Kompl iz ie r the i t  d e r  a u f t r e -  

tenden Probleme a l l e i n  ke in  ausreichen-  

d e r  Beweis zur  Beherrschung von Not- 

kÃ¼hlf i i l l e  s e i n .  D i e  amerikanischen 

Modellversuche f Å ¸  Druckwasser- 

reaktoren  (LOFT), d i e  a l l e r d i n g s  auch 

n i c h t  den OriginalgrEÃŸe von AKWs ent-  

sprechen, s o l l e n  desha lb  nach denn Un- 

f a l l  i n  Harr i sburg  ausgewei te t  wer- 

den. 

H A B U R G  
Der Unfa l l  aro 28. MÃ¤r 1979 i n  Har r i s -  

barg ist e i n  e ind r~ucksvo l l e s  B e i s p i e l  

fÃ¼ d i e  UnzulÃ¤nglichkei  und Gefiihr- 

l i c h k e i t  d e r  Kernkraft-Technologie. 

Deshalb s e i  zungchst noch einmal kurz 

der Hergang des  Unfa l l s  g e s c h i l d e r t :  

Segen 4 Uhr morgens f Ã ¼ h r t  e i n  Scha- 

den i m  Tu rb inen te i l  des  Kraftwerks zum 

Abschalten d e r  Turbine. Dies war be- 

r e i t s  d e r  ach te  V o r f a l l  d i e s e r  A r t  

innerha lb  eines halben Jahres i n  d i e -  
s e r  Anlage. Da e s  s i c h  b e i  dem Kraf t -  

l a u f e n  wirk t ,  auch b e i  Aus fa l l  d e r  

Pumpen i m  zweiten Kre is lauf  we i t e r -  

gekÅ¸hl werden, damit d e r  Druck s i c h  

i m  Reaktorkre is lauf  n i c h t  e r h s h t .  Des- 

h a l b  s e t z t  s i c h  normalerweise d i e  Not- 

kÃ¼hluna des Dampferzeugers i n  Be t r i eb .  

Bei d e r  l e t z t e n  Wartung d i e s e r  Appara- 

t u r  wurde jedoch vergessen, ein S i c h e r -  

h e i t s v e n t i l  wieder zu Ã¶ffnen s o  daÂ 

j e t z t  i m  N o t f a l l  kein Wasser den Dampf- 

e rzeuger  kÅ¸hle konnte. Die Ven t i l -  

ape r r e  war* zwar i n  d e r  Kontrol lwarte  

angezeigt ,  jedoch durch e inen  der 

Abblaseventil ( d e f e k t  ) Wasserstoff- ^T" 

t i l  
en. 

werk i n  Harr i sburg  um e inen  Druck- 

wasser reaktor  hande l t ,  d e r  zwei 

KÃ¼hlkreis  b e s i t z t  ( s i e h e  S k i z z e ) ,  

muÃ i n  einem solchen F a l l  d e r  Dampf- 

e rzeuger ,  d e r  a l s  groÃŸe Warme-  

t ausche r  zwischen den beiden K r e i s -  

zah l losen  Z e t t e l ,  d i e  bei Ausfa l l -  

oder  StÃ¶run von Anlagentei len an d i e  

be t re f fenden  Schal tknÃ¶pf gehÃ¤ng wer- 

den, verdeckt.  Der Druck i m  Reaktor- 

k r e i s l a u f  stieg desha lb  an. bis e i n  

V e n t i l  i m  "Druckhalter",  e i n  f Ã ¼  den 



Druckwasserreaktor spezi f i sch  ,es Gerat, 

aufging und den ÃœberschÅ¸ssig Dampf 

In e i n  Ãœber laufgefa  i m  S icherhei ts -  

behal ter  abgab. A l s  d e r  Druck genÃ¼ 

gend weit  ge fa l l en  war, s o l l t e  das 

Venti l  e i g e n t l i c h  wieder schlie0en. 

Es b l i e b  jedoch offen,  es war kaputt.  

Auf d iese  Weise war e i n  k le in& " ~ i i h l -  

mi t te lver lus tunf  a l l "  eingetreten.  Die 

Reaktorkontrolleure i n  d e r  Schaltwar- 

te waren Jedoch f Ã ¼  solche " ~ a p p a l i e n "  

n i c h t  vorbere i te t ,  geschweige denn 

ausgebildet .  S ie  waren nur auf e in ige  

groÃŸ UnfÃ¤ll hingewiesen worden. So 

scha l t e ten  s i e  an d e r  Anlage herum, 

wie e s  ihnen i n  den Sinn kam. Die An- 

lage  machte d iese  Spie le  jedoch nur 

unwil l ig  m i t  und ging nur  noch mehr 

kaputt .  Die Folge war e i n  Aufheizen 

des  Reaktorkerns, i n  dem nach vor- 

lÃ¤uf ige  Schgtzungen etwa 90 $ der  

ca. 45.000 BrennstÃ¤b z e r s t Ã ¶ r  wur- 

den und e in ige  Tonnen zu schmelzen 

begannen. De s t a t sÃ¤ch l ich  Schadens- 

ausmal3 i m  Reaktor wird. man e r s t  i n  

einigen Jahren erfahren,  denn b i s  da- 

hin  wird d e r  Reaktor so s t a r k  radio- 

a k t i v  s t r ah len ,  daÂ e i n  tiffnen un- 

mgglich ist. Bis dahin muÃ das Atom- 

kraftwerk jedoch immer noch s t&dig  

gekÃ¼hl werden und b i s  dahin bes teht  

weiterhin d i e  Gefahr, daQ e i n  erneu- 

t e r  Ausfall von Anlagenteilen zu e i -  

ne r  neuen Katastrophe flihrt.  

Neben dem Aufheizen des Kerns wurden 

ca. 500 kg Wasserstoffgas produziert ,  

das s i c h  i n  der  Reaktordruckbehalter- 

s p i t z e  sandel te ,  Te i l e  d ieses  Gases 

erzeugten, nachdem s ie  s i c h  einen Weg 

durch das defekte Ventl.1 gesucht 

hat ten ,  i m  Sicherhei  tsbehal  t e r  k le ine  

Explosionen, d i e  i n  de r  Starke b i s  

knapp an d i e  Haitbarkeitsgrenze des 

EkhÃ¤lter  reichten.  Diese Wasser- 

s to f fb lase  war e i n  Novum i n  der Ge- 

schichte  d e r  Atomkraf twerksunfÃ¤il . 
Sie konnte daher auch n i c h t  d i r e k t  

bestimmt werden, denn es e x i s t i e r t e n  

keine MeÃŸgerÃ¤t Nur grobe SchÃ¤tzunge 

ergaben d i e  GrÃ–B d e r  Blase. 

I m  Laufe des Unfalls  l i e f e n  auch d i e  

fjberlaufbehiilter Å¸ber und radioak- 

t i v e  AbwÃ¤sse gelangten i n  RÃ¤um auÃŸer 

ha lb  des S i c h e r h e i t s b e h a t e r s .  der ver- 

gessen wurde, fÅ̧ diese  Wiisser zu 

schlieI3en. Auf d iese  Weise gelangten 

neben den radioaktiven Abgasen, die 

von den verbrauchten F i l t e r n  (Alters-  

schwache) n i c h t  zursckgehalten wer- 

den konnten, zusÃ¤tzl ich Verseu- 

chungen i n  d i e  AuÃŸenluft 

Aus dem Unfall  i n  Harrisburg s ind  

deshalb folgende Fakten auch f Ã ¼  das 

AKW Krbmel in te ressan t :  

l )  Die exis t ierenden Sicherheitsmal3- 

nahmen wi)e NotkÃ¼hlung Sicherhei ts -  

abschlufi, KontrollmÃ¶glichkeite 

e t c .  waren sehr  unzureichend vor- 

handen. 

2) Es kÃ¶nne Probleme i n  d e r  Atom- 

tecbnik auf t re ten ,  von denen bisher  

n i c h t s  bekannt war bzw. d i e  b isher  

i g n o r i e r t  wurden und von denen 

trotzdem erhebliche GefÃ¤hrdunge 

ausgehen kÃ¶nnen 

3 )  Die Anlage e r l aub te  d i e  M5glichkeit, 

da3 d i e  Reaktorkontrolleure auto- 

matisch e i n g e l e i t e t e  Bicherheits- 

funktionen wi l lkÃ¼rl ic  aufheben 

konnten . 
4) Das Betriebspersonal war auf G r u n d  

mangelnder Ausbildung u n f a i g ,  ein 

Atomkraftwerk zu bedienen. 

5) Es f e h l t e n  MeÃŸeinrichtungen m i t  

denen d e r  Zustand des Reaktors 

h Ã ¤ t t  erkannt werden kÃ¶nne bzw. 

es feh l t en  Einrichtungen, d i e  ver- 

h inder t  hÃ¤t ten  daÂ fa lsche  

SchlÃ¼ss aus den angezeigten Daten 

gezogen werden kÃ¶nnen 

6 )  Der Unfall des Kernschmelzens i s t  

kein utopischer Unfall, den s i c h  

nur Atomkraftgegner ausdenken, um 

die Atomkraf twerksbe t r e i b e r  zu 

iirgern, sondern e r  l i e g t  n a e r  a l s  

man denkt. 

7 )  Atomkraftwerke s ind  ga r  n i c h t  so 

d o l l .  

Best rahlungsempf indli C hkei t 

v o n  
Reaktordruck behÃ¤lter 

Der Reaktordruckbehalter (RDB) ist 

das  Herz e ines  Kernkraftwerks. Er 

be inha l t e t  d ie  BrennstÃ¤b m i t  den da- 

zugehÃ¶rige Steuerungsvorrichtungen, 

und i n  ihm finden i n  den 156 t Uran 

de r  Brennstiibe d i e  Kernreaktionen 

s t a t t ,  d i e  das Speisewasser auf ca ,  

3 0 0 ~  und auf einen Druck von 70 bar 

(70-facher atmosphÃ¤rische Druck) 

hal ten  und s o  d i e  Voraussetzung f Ã ¼  

d i e  Erzeugung e l e k t r i s c h e r  Energie 

i n  d e r  Turbine schaffen. A l s  Neben- 

produkt de r  Energieerzeugung produ- 

z i e r t  d e r  Reaktorkern e ine  ungeheure 

Menge radioakt iver  Strahlung. Der 

RDB, d e r  e ine  GrÃ–J3 von ca. 7 B) Durch- 

messer, 22 m H6he und e ine  Wandstarke 

von 16 cm Spez ia l s t ah l  ha t ,  ist a l s o  

neben dem hohen Druck und d e r  hohen 

Temperatur auch noch dem s t e t i g e n  

Beschu0 radioakt iver  Teilchen ausge- 

s e t z t  und e r  muL3 vor  allem auch 

wÃ¤hren e ines  Unfalls,  d.h. bei ex- 

tremen Belastungen (e rhzh te r  Druck, 

Temperatur und Strahlung) immer funk- 

t ions f&ig  bleiben,  denn i n  dem F a l l ,  

daÂ d e r  Reaktordruckbehalter z e r s t Ã ¶ r  

wÃ¼rde wÃ¤r e ine  Katastrophe unab- 

wendba r . 

Doch zurÃ¼c zur Bestraftlungsempfind- 

l i c h k e i t .  Vor allem e ine  Sor te  radio-  



a k t i v e r  Tei lchen,  d i e  Neutronen, macht 

dem Druckbehglter besonders zu 

schaf fen .  Neutronen, d i e  zweite So r t e  

Kernbausteine neben den Protonen, e n t -  

s tehen  b e i  d e r  Spaltung von Uran und 

Plutonium und sorgen fÅ¸ d i e  Aufrecht- 

e rha l tung  d e r  nuklearen Ket tenreakt ion .  

Diese Neutronen haben auf den HDB-Stahl 

jedoch verschiedene Wirkungsweisen. 

So konnen - s i e  z.B. Eisenatome aus ihrem 

f e s t e n  P l a t z  i m  K r i s t a l l a u f b a u  des  

S t a h l s  herausschieÃŸen Es b l e i b t  ein 

Loch oder  d i e  K r i s t a l l s t r u k t u r  ve rb i eg t  

s i c h  so ,  daÂ s i e  das  Loch t e i l w e i s e  

ausg le i ch t .  Neutronen k6nnen s i c h  je- 

doch auch i n  Atomkerne e in l age rn  und 

z.T. r ad ioak t ive  Elemente dadurch 

produzieren. Weiterhin kÃ¶nne Neutro- 

nen auch Atomkerne spa l t en .  So kÃ¶nne 

z. B. aus  E i  senstomen dann Chroma tome 

und Heliumatome g e b i l d e t  werden. Das 

Heliumgas kann s i c h  dann i n  k l e inen  

HohlrZumen des  S t a h l s  sammeln und d i e  

S t a b i l i t Ã ¤  ver r ingern .  

Al le  d i e s e  E f fek te  fuhren dazu, daÂ 

s i c h  d i e  Mater ia le igenschaf ten  des 

RDB-Stahls k d e r n .  Das Heraus- 

schieÃŸe von Kr is ta l la tomen,  d.h. d i e  

Erzeugung von " ~ i t t e r d e f e k t e n "  f Å ḩr 

dazu, daÂ d i e  Harte  und damit d i e  

Sp rÃ¶d igke i  des  S t a h l s  zunimmt. Har- 

t e r e s  Ma te r i a l  b r i c h t  jedoch l e i c h t e r  

a l s  weiches. Wmrend man noch e i n e  

dÃ¼nn E i s e n p l a t t e  ohne Schwierigkei- 

t e n  verbiegen kann, d Ã ¼ r f t  d e r  g l e i c h e  

Versuch m i t  e i n e r  G l a s p l a t t e  e r f o l g l o s  

b le iben .  Man s p r i c h t  desha lb  von 

sprÃ¶de oder  z&em Verhalten. WÃ¤hren 

S t a h l  i m  Allgemeinen u n t e r  o c  sprÃ¶d 

is t  und Ãœbe o c  zÃ¤ r e a g i e r t  (d.h. 

d i e  "~pr6dbruchÃ¼b rgangstempe t u r  " 

l i e g t  um o'c), ve r sch ieb t  s i c h  d i e s e  
i 

b r g a n g s t e m p e r a t u r  um b i s  zu e in igen  

hunder t  Grad nach oben, wenn das  Ma- 

t e r i a l  m i t  Neutronen b e s t r a h l t  wird. 

Das bedeutet ,  daÂ d e r  Ãœbergan zum 

l e i c h t  brechendem sprÃ¶de Bereich 

e i n e s  RDB s i c h  mehr und mehr d e r  Be- 

t r i e b s t e m p e r a t a r  n%xer t ,  je mehr Neu- 

t ronen  den BehÃ¤l t e  t r e f f e n .  

Nun s i n d  d i e  Bes t rah lungsef fek te  Je- 

doch keineswegs r e s t l o s  g e k l Ã ¤ r t  Vor 

al lem d i e  V i e l f a l t  d e r  fÃ¼ das  Mate- 

r i a l v e r h a l t e n  zust2indigen Faktoren 

erschweren die Untersuchungen und 

Kenntnisse. AuBerdem is t  d i e  Messung 

d e r  am RDB ankommenden und d o r t  r e -  

agierenden Neutronen e b e n f a l l s  n u r  

s e h r  ungenau durchfÃ¼hrbar  Das ~ r t -  

l i e h e  und z e i t l i c h e  s e h r  v a r i a b l e  

Neutronenf l uÃŸverha l t e  ( d e r  Neutro- 

nenf luÃ ist d i e  Anzahl d e r  Neutronen, 

d i e  pro Sekunde durch e i n  Quadrat- 

zent imenter  des  RDB f l i e Ã Ÿ e n )  das 

s e h r  ungenaue MeÃŸverfahre sowie d i e  

Unkenntnis Å¸be d i e  t a t s Ã ¤ c h l i c h  W i r -  

kung i m  Ma te r i a l ,  s i n d  dafÅ¸ verant -  

wor t l i ch .  Die Kernindus t r ie  macht es 

s i c h  s e h r  e in fach ,  indem s i e  w i l l k Ã ¼ r  

A u c h  in KrÃ¼mme muÂ der 

Bauzaun weq ! 



l i e h  nur Neutronen oberhalb e i n e r  ge- 

wissen Geschwindigkeit be t rachte t ,  den 

Rest i g n o r i e r t  ("weil man das schon 

immer so  gemacht hat")  und d i e  Ã¼bri  

gen Bestrahlungseinflusse nur m i t  

e i n e r  NSherung grob abschÃ¤tzt 

Welche Auswirkungen k8nnen Bestrah- 

lungseffekte arn RDB erzeugen? 

Nehmen w i r  folgendes Szenarium an: 

Der Reaktor des Kernkraftwerks 

KrÃ¼mme s e i  i r n  Betr ieb und Neutronen 

durchschieÃŸe s t a d i g  d i e  Wand des 

Druckbehalters. Auch d ie  Spr6dbruch- 

Ãœbergangstemperatu h a t  s i c h  de r  Be- 

t r iebstemperatur  schon erhebl ich  ge- 

niihert. Ã„uÃŸerli scheint  de r  BehÃ¤lte 

i n  einem einwandfreien Zustand zu 

se in .  An e i n e r  S t e l l e  m i t  einem r e l a -  

t i v  hohem NeutronenfluQ h a t  s i c h  je- 

doch i m  S t a h l  e i n  mikroskopisch k l e i -  

n e r  RiÃ gebi ldet .  Von auÃŸe und innen 

ist  d i e s e r  RiÃ n i c h t  zu erkennen, denn 

d i e  RDB-Wand ist immerhin 16 cm s ta rk .  

Auch e ine  kÃ¼rzl ic  durchgefÃ¼hrt U l -  

traschallpriifung l i e Ã  diesen R i B  un- 

entdeckt  bleiben. In de r  l e t z t e n  Z e i t  

jedoch h a t  s i c h  de r  RiÃ auf f a s t  zwei 

Zentimeter, wegen groÂ§e Spannungen 

i n  diesem Gebiet des WB, ausgeweitet. 

P lÃ¶ tz l i c  jedoch s t e i g t ,  bedingt durch 

e ine  StOrung i m  Turbinentei l ,  d e r  

Druck f Ã ¼  kurze Zeit Å¸be den normalen 

Wert und der  RiÃ wei te t  s i c h  schlag- 

a r t i g  i m  Behzlter  aus, denn auf Grund 

d e r  verminderten ZXhigkeit w i r d  d e r  

R i Â  n ich t  schne l l  genug gestoppt. Das  

Reaktorwasser drÃ¼ck mit Ãœbe 70 bar 

durch den S p a l t  und wei te t  ihn s t a r k e r  

aus. Tonnenweise entweicht das Speise- 

wasser, welches e i g e n t l i c h  d i e  Brenn- 

elemente h Ã ¤ t t  kÃ¼hle sol len .  Die so- 

f o r t  vorgenommene automatische Schnell- 

abschaltung durch EinschieBen der 

Steuerstabe kann n i c h t  mehr verhindern, 

daÂ d i e  BrennstXbe austrocknen und 

s i c h  Ãœbe ihren Schmelzpunkt aufheizen, 

abschmelzen, und sich StÃ¼c f Ã ¼  Stuck 

am Boden des RDB s a m e l n ,  UBI d o r t  

einen Brei aus Uran, Brennelernent- 

mater ia l  und Steuers tabres ten  zu 

bilden. Die nun nich t  mehr i n  den 

Brennstgben gefangenen radioaktiven 

Gase entweichen zusammen m i t  Wasser- 

s t o f f ,  das s i c h  durch Reaktion von 

heiÃŸe Brenneleinenthullen und Wasser 

g e b i l d e t  hat ,  durch das Loch i m  Druck- 

behiilter. Das durch d i e  Notkuhlungs- 

und Ke rnf lutanlage he r e  i n s  tromende 

Wasser h a t  keinen EinfluÃ mehr auf d i e  

glÅ¸hend Masse arn Boden des RDB, denn 

an d e r  BerÃ¼hrungsschich verdampft das 

Wasser an dem inzwischen mehrere tau- 

send Grad heiÃŸe "~or ium" ( ~ e z e i c h -  

nung der  Kernschmelze; core = Kern) 

schlagar t ig .  Nach kurzer Ze i t  ist auch 

d e r  DruckgefÃ¤Bbode durchgeschmolzen 

und stel lenweise beginnt b e r e i t s  d e r  

darunter  befindliche Beton zu schmel- 

zen. Die aus dem DruckgefÃ¤ en t -  

strÃ¶mte Gase haben i m  Sicherheitsbe- 

h Ã ¤ l t e  eine gr8Bere Wasserstoff an- 

sammlung gebi ldet ,  denn d i e  in-  

s t a  l i i e r t e n  Rekombinatoren s ind  f iir 

solche Mengen n i c h t  ausgelegt.  Durch 

e i n  Zusammenschlagen von Metal l te i len ,  

2 . 5  e i n e s  Venti ls ,  welches den @X- 

tremen Bedingungen j e t z t ,  auf Grund 

nachlassender Fes t igke i t  wÃ¤hren des I 

Demonstration am Ostersonnabend 1980 

mehrjÃ¤hrige Einsatzes (ErmÃ¼dungs 

f e s t i g k e l t ) ,  n i c h t  mehr gewachsen ist, 

oder durch einen e lek t r i schen  Funken 

zÃ¼nde p l Ã ¶ t z l i c  der Wasserstoff und 

r e i Ã Ÿ  e i n  r i e s i g e s  Loch i n  d i e  Wand 

des Sicherhei tsbehal ters .  Die hoch- 

gradig radioaktiven Gase entweichen 

nun f a s t  ungehindert i n  d i e  Atmo- 

sphÃ¤re Diese durch den Wind fortge- 

tr iebenen Wolken vernichten Ãœbe 

hunderte von Kilometern jedes Leben, 

das  i n  i h r e  EinfluÃŸbereich gergt .  

Innerhalb von e i n e r  halben Stunde 

rnÅ¸Â§ d i e  gesamte BevÃ¶lkerun d ieses  

EinfluÃŸgebiete e inschl .  Hamburg und 

LÃ¼bec evakuier t  s e i n ;  Innerhalb von 

mehreren Stunden ganz Norddeutsch- 

land, das Ruhrgebiet, Berl in,  Kopen- 

hegen und unter  UmstÃ¤nde s e l b s t  

MÃ¼nchen Nach mehreren Tagen ver-  

s tÃ¤rke d i e  radioaktiven Wolken, d i e  

un te r  dem Atomkraftwerk hervorquellen, 

d i e  Katastrophen, denn das  Corium h a t  

s i c h  b i s  I n s  Grundwasser durchge- 

schmolzen. Da s i c h  auf Monate niemand 

diesem Gebiet, geschweige denn dem 

Kernkraftwerk s e l b s t ,  nÃ¤her kann, 

b l e i b t  das weitere Schicksal des Re- 

ak to r s  unbestimmt, zurnal s i c h  Å̧be 

dem Reaktor weitere 150 t Uran i n  ver-  

brauchten Brennelernen ten  befinden, das 

i m  Abklingbecken auf den Abtransport 

i n s  Endlager wartete.  

D i e s e  Gruselstory s o l l  folgendes 

zeigen: 

1) Die Konzeption des Reaktordruckbe- 

h a l t e r s  ist auf Grund d e r  physika- 

l i schen technischen Bedingungen so- 

wie der  Unkenntnis d e r  PhÃ¤nomen 

wesentlich unterdimensioniert  und 

se ine  angegebene Lebenszeit von 

40 Jahren um e i n  Vielfaches zu 

hoch. 





Aufprailgeschwindigkeit e ines  150 t 

schweren Verkehrsflugzeugs, z. B. DC-8, 

darf nur noch 104 km/h betragen und 

gar  e i n  Jumbo m i t  350 t Gewicht darf  

nur noch wie e ine  lahme Ente m i t  40 

km/h auf dem GebÃ¤ud niedergehen, 

ohne daÂ etwas pass ie r t .  Man muÂ a l so  

damit rechnen, da% das Atomkraftwerk 

KrÅ¸mmel das s t a r k  gefÃ¤hrde ist, 

beim Absturz jedes Verkehrsflugzeuges 

und jeder schnel l  fliegenden Mi l i tÃ¤r  

aaschine z e r s t Ã ¶ r  wird. Die Folge ist 

d i e  ungehinderte Freisetzung r i e s i g e r  

Mengen radioakt iver  S to f fe  an d i e  Ã¼m 

gebung. Der Katastrophe des Flugzeug- 

absturzes f o l g t  dann d i e  wei t  grÃ¼der 

Katastrophe e ines  Atomkraftwerkunfalls 

mit dem unausweichlichen Tod tausender 

Menschen. 

Ist das Reaktorgebaude nur, wie be r e i t s  

beschrieben, unzureichend gegen Flug- 

zeugabsturz ges icher t ,  so wurden an- 

dere Gebaude oder Ge bgude t e  i l e  ga r  

n i ch t  gegen Flugzeugabsturz ges icher t .  

Vielmehr vertrauen d i e  Atomkraftwerks- 

bauer darauf,  daÂ bei  einem Flugzeug- 

abs turz  das Reaktorgebaude stehen 

b l e i b t  und e s  s e l b s t  dann, wenn andere 

Gebaude einstÃ¼rzen mÃ¶glic se in  wird, 

den S t Ã ¶ r f a l  zu beherrschen und zwar 

s i che r  und ohne d i e  BevÃ¶lkerun zu ge- 

fÃ¤hrden 

Schon der  Einsturz des r i e s igen  Ma- 

schinenhauses ze igt ,  daÂ diese  Hoff- 

nung trÅ¸gt lm Maschinenbaus befinden 

s i c h  v i e l e  Rohrleitungen und Aggre- 

gate,  d i e  m i t  zunehmendem Betr ieb  

immer radioakt iver  werden. Ferner 

s ind  i n  den Rohrleitungen v i e l e  Ton- 

nen a k t i v i e r t e s  KÃ¼hlmitte i m  Um- 

l au f .  Allein de r  Speisewasserbehater ,  

de r  s t b d i g  m i t  KÃ¼hlwasse durchstrÃ¶m 

wird, faÂ§ 600 t. Dieses radioakt ive  

Po ten t ia l  w i r d  b e i m  Eins turz  des  Ma- 

schinenhauses m i t  einem Schlag f r e i .  

Hinzu komt ,  daÂ b i s  zum Absperren 

d e r  Frischdampfleitungen noch tonnen- 

weise hochaktiver Frischdampf i n s  

Freie strÃ¶mt Dies a l l e s  fÅ¸hr zu 

e ine r  ganz erheblichen Belastung d e r  

Umgebung 'und ist f Ã ¼  d i e  BevÃ¶lkerun 

unzumutbar. 

Zur Katastrophe kommt e s  aber unwei- 

ge r l i ch ,  wenn e i n  Flugzeug das Ein- 

laufbauwerk ze r s tÃ¶ r t  Dann s ind  

nÃ¤mlic sÃ¤mtlich KÅ¸hlleitungen a l s o  

auch die NotkÃ¼hlstrÃ¤ng auSer Betrieb. 

Es wurde deshalb zum Kernschmelzfall 

kommen. 

Denkbar ist  auch, daÂ durch einen 

Flugzeugabsturz d ie  um das Reaktorge- 

baude herum aufges te l l t en  Notstrom- 

d iese1  z e r s t 5 r t  oder auÃŸe Punktion 

g e s e t z t  werden. Der Reaktor wird dann 

beim Ausfall de r  normalen Stromver- 

sorgung nach kurzer Ze i t  Å¸berhaup 

n i c h t  mehr mit Strom versorgt. Eine 

Reaktorkatastrophe wÃ¤r auch i n  diesem 

F a l l  unumgÃ¤nglich 

PS: Der Ziegenbock darf  aber auch 

n ich t  schne l le r  a l s  156.000 km/h 

se in ,  denn s e l b s t  e ine  Meise m i t  

Lichtgeschwindigkeit durchschliigt das  

Reaktorgebzude m i t  Leichtigkeit .  
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