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OT Oberer Totpunkt

PEMS Portable Emissions Measurement System – Mobiles Emissionsmessgerät

PIV Particle Image Velocimetry – Laserbasiertes Messverfahren für
Strömungsgeschwindigkeiten

PMD Paramagnetische Detektion

ppm parts per million – 1 Teil in 1 Million, hier verwendet für
Konzentrationsangaben
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Abkürzungsverzeichnis

QCL Quantum Cascade Laser – Quantenkaskadenlaser

QW Quantum Well – Quantengraben

RDE Real Driving Emissions – Emissionen im praktischen Fahrbetrieb

REMPI Resonance Enhanced Multiphoton Ionisation – Resonanzverstärkte
Mehrphotonenionisation

SCR Selective Catalytic Reduction – Selektive Katalytische Reduktion

SM Single-Mode – Monomodal

SNR Signal-to-Noise-Ratio – Signal-zu-Rausch-Verhältnis

TC Thermocouple – Thermoelement

TDLAS Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy – Absorptionsspektroskopie
mit durchstimmbaren Diodenlasern

UT Unterer Totpunkt

UV Ultraviolett

VCSEL Vertical Cavity Surface Emitting Laser – Oberflächenemitter

WLTC Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle – Weltweit einheitlicher
Prüfzyklus für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge

WMS Wavelength Modulation Spectroscopy – TDLAS-Variante mit
Lock-In-Detektion

ZZP Zündzeitpunkt
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Nomenklatur

Große Lateinische Buchstaben Einheit

A Transmissionskorrektur −
Aik Einsteinkoeffizient der spontanten Emission s−1

B Basislänge m
Bν Rotationskonstante cm−1

Bki Einsteinkoeffizient der Absorption m3J−1s−2

2Dik Übergangsdipolmoment C m
J Zentrifugalkonstante cm−1

E Emissionskorrektur V
F Finesse −
I Intensität W/m2

J Rotationsquantenzahl −
L Absorptionslänge m
M Molare Masse kg mol−1

N Anzahl −
ODe Optische Dichte (zur Basis e) −
P Leistung W
Q Wärme J
Q Zustandssumme −
R Kernabstand m
S Linienstärke (normiert auf Absorberdichte) cm
T Temperatur K
U Innere Energie J
U Spannung V
V Volumen m3

W Arbeit J
Z Kostenfunktion −

Kleine Lateinische Buchstaben Einheit

α Absorptionskoeffizient m−1

2a Parametervektor der Modellfunktion spezifisch
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