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3. Einführung und Problemstellung 1

3.1. Innere Planeten und Jupitersatelliten im Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3.2. Zielsetzung der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. Erforschung der Jupitermonde: Missionen und bisherige Erkenntnisse 5

4. Erkundung des Jupitersystems mit Raumsonden 7

4.1. Pioneer 10 und 11 - die ersten Sonden ins äußere Sonnensystem . . . . . . . . . . 7
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5.3. Geologie von Io, Europa und Ganymed im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.3.1. Io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.3.2. Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.3.3. Ganymed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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9.3.3.2. Späte Valhallische Epoche: Entstehung des Lofn-Beckens . . . . 339
9.3.3.3. Impaktkrater und Erosionsraten der Valhallischen Periode . . . 342

9.3.4. Burrianische Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
9.3.4.1. Frische Impaktkrater mit Strahlensystemen . . . . . . . . . . . . 346
9.3.4.2. Erosions-, Abtragungs- und Ablagerungsprozesse . . . . . . . . . 349

9.4. Ausblick: Anforderungen an eine neue Jupitermission . . . . . . . . . . . . . . . . 350

IV. Anhang 385

xxi



Inhaltsverzeichnis

A. Kartenblatteinteilung der Callisto-Oberfläche 387
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