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Definitionen (axiomatisch)

Wahrscheinlichkeitsraum – (Ω, σ,P), mit
Ω – Die Grundmenge, die Menge der elementaren Ereignisse,
σ – σ-Algebra,
P – Wahrscheinlichkeitsmaß.

σ-Algebra über die Grundmenge Ω ist das System von Teilmengen von Ω,
d.h. σ ⊆ P(Ω) (P ist die Potenzmenge) mit:

Ω ∈ σ
A ∈ σ ⇒ Ω/A ∈ σ

Ai ∈ σ, i = 1, . . . ,n ⇒
n⋃

i=1

Ai ∈ σ

σ ist bezüglich Kompliment-Bildung und abzählbarer Vereinigung abgeschlossen.
Daraus folgt: ∅ ∈ σ, abzählbarer Schnitt ∈ σ (über De Morganschen Gesetz).

Beispiele:
σ = {∅,Ω} (kleinste) und σ = P(Ω) (größte) σ-Algebren über Ω
Die minimale σ-Algebra über Ω, die A ⊂ Ω enthält ist {∅,A,Ω/A,Ω}
Ω – diskret und endlich, σ = 2Ω

Ω = R, die σ-Algebra der Borelschen Teilmengen (enthält u.a. alle Intervalle).
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Definitionen (axiomatisch)

Wahrscheinlichkeitsmaß P : σ → [0, 1] ist ein „Maß“ (Π) mit
Normierung:

P(Ω) = 1

σ-Additivität: sei Ai ∈ σ paarweise disjunkt, d.h. Ai ∩Ai′ = ∅. Dann

P
(⋃

i

Ai

)
=
∑

i

P(Ai)

Achtung! Es gibt Mengen, für die kein „Maß“ existiert.
Beispiele: Menge rationaler Zahlen, Funktionsräume R∞ (?) etc.
Banach-Tarski-Paradoxon

Definitionen (menschlich) – praktisch relevante Spezialfälle:
Menge der elementaren Ereignisse Ω ist „gutartig“, z.B. Rn , endlich usw., σ = P(Ω)
Ein (zusammengesetztes) Ereignis A ⊆ Ω (Vereinigung der elementaren Ereignisse)
Wahrscheinlichkeit

P(A) =
∑
ω∈A

P(ω)

D. Schlesinger () ME: Wahrscheinlichkeitstheorie I 3 / 6



Statistische Größen

Allgemein: eine statistische Größe ξ ist eine Abbildung ξ : Ω → E (E ist der Beobach-
tungsraum) mit bestimmten Eigenschaften.

Spezialfall – eine reellwertige statistische Größe ξ für einen Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω, σ,P) ist eine Abbildung ξ : Ω→ R wenn

{ω : ξ(ω) ≤ r} ∈ σ ∀r ∈ R

(immer erfüllt, wenn σ = P(Ω)).

Verteilungsfunktion einer statistischen Größe ξ ist

Fξ(r) = P({ω : ξ(ω) ≤ r})

Wahrscheinlichkeitsverteilung einer diskreten statistischen Größe ξ : Ω→ Z ist

pξ(r) = P({ω : ξ(ω) = r})

Wahrscheinlichkeitsdichte einer kontinuierlichen statistischen Größe ξ : Ω→ R ist

pξ(r) =
∂Fξ(r)
∂r
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Statistische Größen

Bemerkung: Elementare Ereignisse sind keine Zahlen!!!
Im Gegensatz dazu kann man statistische Größen addieren, multiplizieren usw.

Mittelwert einer statistischen Größe:

EP(ξ) =
∑
ω∈Ω

P(ω) · ξ(ω) =
∑

r

∑
ω:ξ(ω)=r

P(ω) · r =
∑

r

pξ(r) · r

Beispiel: Augenzahl eines Würfels.

Grundmenge (6 Facetten) Ω = {a, b, c, d, e, f }
Wahrscheinlichkeitsmaß P({a}) = 1/6 , P({c, f }) = 1/3 ...
Statistische Größe (Augenzahl) ξ(a) = 1, ξ(b) = 2 ... ξ(f ) = 6.
Verteilungsfunktion Fξ(3) = 1/2, Fξ(4.5) = 2/3 ...
Wahrscheinlichkeitsverteilung pξ(1) = pξ(2) = . . . = pξ(6) = 1/6
Erwartungswert EP(ξ) = 3.5

Eine andere statistische Größe (Augenzahl2) ξ′(a) = 1, ξ′(b) = 4 ... ξ′(f ) = 36
Erwartungswert EP(ξ′) = 15 1

6
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Statistische Größen

Beispiel: Augenzahlen der zwei (unabhängigen) Würfel.

Grundmenge (6 Facetten×6 Facetten) Ω = {a, b, c, d, e, f } × {a, b, c, d, e, f }
Wahrscheinlichkeitsmaß P({ab}) = 1/36 , P({cd, fa}) = 1/18 ...
Zwei statistischen Größen:
Augenzahl des ersten Würfels ξ1(ab) = 1, ξ1(ac) = 1 ... ξ1(ef ) = 5 ...
Augenzahl des zweiten Würfels ξ2(ab) = 2, ξ2(ac) = 3 ... ξ2(ef ) = 6 ...

Wahrscheinlichkeitsverteilungen:
pξ1 (1) = pξ1 (2) = . . . = pξ1 (6) = 1/6
pξ2 (1) = pξ2 (2) = . . . = pξ2 (6) = 1/6

Die neue statistische Größe (summe der Augenzahlen) ξ = ξ1 + ξ2
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung pξ ist nicht mehr gleichwahrscheinlich – :-)
pξ ∼ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1)

Erwartungswert EP(ξ) = 7

Generell für Erwartungswerte:

EP(ξ1 + ξ2) =
∑
ω∈Ω

P(ω) ·
(
ξ1(ω) + ξ2(ω)

)
= EP(ξ1) + EP(ξ2)
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