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Vorwort 

Die anaerobe Behandlung von Abwassem und Abwasserschlammen ist das 
alteste bekannte Abwasser- und Schlammbehandlungsverfahren. Bereits 
den Sumerem war die Technik der anaeroben Reinigung bekannt. Ende 
des 19ten Jahrhunderts wurden in Europa im Zuge der zunehmenden Li-
dustriahsierung und der damit verbundenen seuchenhygienischen Folgen 
anthropogener Umweltbelastungen, erste MaBnahmen zur Ableitung, 
Sammlung sowie zur Reinigung von Abwassem und Schlammen ein-
geleitet. 

Primarziel der ersten Abwasserreinigungsanlagen war die Abscheidung 
absetzbarer Abwasserinhaltsstoffe. Die schon bald gewonnene Erkenntnis, 
dass beim Faulvorgang durch Umsetzung organischer Schlamminhalts-
stoffe in gasformige Endprodukte das Geruchsproblem, das von den abge-
setzten Abwasserinhaltsstoffen ausging, reduziert werden konnte, fuhrte 
zur technischen Anwendung des Faulprozesses und zur Entwicklung erster 
Anaerobanlagen. 

Heute werden Faulanlagen insbesondere zur anaeroben Stabilisierung 
von Klarschlammen auf kommunalen Klaranlagen eingesetzt. Die welt-
groBten Faulbehalter in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) weisen Volumen 
von IS.OOOm^ auf. Das gewonnene Faulgas wird in der Regel in Gasmoto-
ren oder Blockheizkraftwerken als Ersatz fur Primarenergietrager verwer-
tet, und soweit es nicht zur Deckung des Eigenbedarfs benotigt wird als 
Uberschussenergie abgegeben. Femer konnen liber das Energieeinspei-
segesetz je nach verwendetem Substrat entsprechende Erlose erreicht wer
den. 

Zur Behandlung organisch belasteter Industrieabwasser hat die Anae
robtechnik zunehmend an Bedeutung gewonnen. So hat sich der Einsatz 
von Anaerobanlagen in einigen Bereichen der Industrie als das favorisierte 
Verfahren zur Vorbehandlung der anfallenden Abwasser entwickelt. Damit 
ist der Anaerobtechnik heute und in Zukunft ein bedeutsamer Stellenwert 
bei der Reinigung industrieller Abwasserstrome zuzuordnen. 

Dieses Handbuch behandelt die Gesamtproblematik der anaeroben Ab
wasser und Schlammbehandlung. Gegeniiber der Erstauflage wurden die 
Cofermentation, die Vergarung von Bio- und Restabfallen und die land-
wirtschaftlichen Vergarungsanlagen mit aufgenommen. Ausgehend von 
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den mikrobiologischen Grundlagen anaerober Abbauprozesse, bis bin zur 
Diskussion ausgefuhrter Anlagen, werden systematisch die verfahrenstech-
nischen Konzeptionen, die Funktionsweise, der Einsatzbereich und die 
Leistungsfahigkeit der Anlagen sowie deren Wirtschaftlichkeit dargestellt. 
Dabei werden die Problemstellungen sowohl aus der Sicht der einzelnen 
Verfahren, als auch aus dem Blickwinkel der Abwasserarten beleuchtet. 
Neben der umfassenden Vermittlung des derzeitigen Kenntnistandes auf 
dem Sektor Anaerobtechnik, erfUllt dieses Handbuch auch den Anspruch 
eines Nachschlagewerkes. Die Gliederung des Gesamtwerkes, das aus-
fiihrliche Sachwortregister und die konsequente Angabe der Literaturbe-
zlige leisten einen wesentlichen Beitrag um diesem Anspruch gerecht zu 
werden. 

Die Autoren der einzelnen Fachbeitrage haben ihre zahlreichen Er-
fahrungen aus Wissenschaft, Forschung und Praxis zusammengetragen, 
ausgewertet und in diesem Werk dokumentiert. Die Herausgeber danken 
den Autoren fUr ihre engagierte Mitarbeit. 

Mit diesem Dank verbinden die Herausgeben die Hoffnung, dass dieses 
Handbuch einen breiten Literessenkreis findet. Es soil Ingenieurbiiros und 
Beratungsuntemehmen sowie den Fachbehordenvertretem und Betreibem 
solcher Anlagen wertvoUe Informationen bei der Konzeption und Entwick-
lung, der Planung und dem Betrieb von Anaerobanlagen vermitteln. Da-
rliber hinaus wendet sich dieses Werk an innovativ orientierte Anlagenher-
steller, die vielfaltige Hilfestellungen zur verfahrenstechnischen Entwick-
lung, Verbesserung und Optimierung der Anaerobtechnik vorfinden. Letzt-
lich werden alle Literessierten, ob sie sich nun erstmalig mit dem Sektor 
der Anaerobtechnik beschaftigen, oder ob sie ihr Wissen auffrischen, ver-
tiefen oder erweitem mochten, in diesem Handbuch umfassende Er-
lauterungen und ausfiihrliche Antworten auf alle wesentlichen Fragen zur 
Anaerobtechnik finden. 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Bischofsberger 

Prof Dr.-Ing. Norbert Dichtl 

Prof Dr.-Ing. Karl-HeinzRosenwinkel 

Prof. Dr.-Ing. Carl Franz Seyfried 
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