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1.4 Radiogene Wärmeproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4.1 Bestimmung aus Labormessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4.2 Bestimmung aus Bohrlochmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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3.4 Einfluss der Tiefe auf Porosität und Wärmeleitfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . 68
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4.1 Lokationen mit Angabe der Wärmestromdichte und Lage der seismischen Profile 156
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sphären-Grenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

4.9 Modellierte Temperaturen bei unterschiedlichem Verlauf Lithosphären-Astheno-
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3.10 Wärmestromdichte der Bohrung GrSk 3/90 nach der Intervallmethode . . . . . 111
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Symbole und Abkürzungen

Symbole

A radiogene Wärmeproduktion µW/m3

a Temperaturleitfähigkeit m2/s

α gesteinsspezifischer Druckkoeffizient %/kbar

cp spezifische Wärme J/K/kg

λ Wärmeleitfähigkeit W/m/K

p lithostatischer Druck kbar

φ Porosität %

qs, Q Oberflächenwärmestromdichte, Wärmestromdichte mW/m2

ρ Gesteinsdichte kg/m3

T, ∆T Temperatur, Temperaturdifferenz
�

, K

gradT Temperaturgradient K/km,
�

/km

tz, ts Zirkulationszeit der Bohrlochspülung, Standzeit der Bohrung h

υ akustische Laufzeit km/s

z Tiefe m, km

Häufige Abkürzungen

AFS Altmark-Flechtingen-Subherzyn

BHT Temperatur an der Bohrlochsohle (Bottom-Hole-Temperature)

EBB Ostbrandenburg

EL Elbe Lineament

EOL Elbe Odra Linie

EFS Elbe Störungssystem (Elbe-Fault-System)

GR Gamma Ray (Bohrlochmessung der natürl. Radioaktivität)

KDF Kaledonische Deformationsfront, entspr. weitestgehend der TS

MVR Mecklenburg-Vorpommern-Rügen

NEDB Nordostdeutsches Becken

STZ Sorgenfrei-Tornquist-Zone

TEF Trans-European-Fault

TS Thor Sutur, entspr. weitestgehend der KDF

TTZ Tornquist-Teisseyre-Zone

VDF Variszische Deformationsfront

XIV


	Titel
	Widmung
	Danksagung
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Symbole und Abkürzungen



