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Einführung

Viele Testprobleme der parametrischen und nichtparametrischen Statistik
lassen sich mit Hilfe der reellwertigen statistischen Funktionale formulieren.
In dieser Arbeit werden die Probleme des Testens statistischer Funktionale
im Zweistichprobenkontext betrachtet. Es wird stets vorausgesetzt, dass die
beiden Stichproben stochastisch unabhängig sind und die Zufallsvariablen in
jeder Stichprobe unabhängig identisch verteilt sind. Seien P ⊂ M1 (Ω1,A1)
und Q ⊂ M1 (Ω2,A2) zwei nichtleere Mengen von Wahrscheinlichkeitsma-
ßen. Wir betrachten die Familie P ⊗ Q := {P ⊗Q : P ∈ P, Q ∈ Q} von
Produktmaßen, die das kanonische Modell für die Zweistichprobenprobleme
darstellt. Jede Abbildung k : P ⊗ Q → R wird dann als reellwertiges stati-
stisches Funktional bezeichnet. Viele einseitige und zweiseitige Testprobleme
aus der Praxis lassen sich dann in der Form

{P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ≤ 0} gegen {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) > 0}
(1)

beziehungsweise

{P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) = 0} gegen {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ̸= 0}
(2)

darstellen. An einer beliebigen aber fest gewählten Stelle P0 ⊗Q0 ∈ P ⊗ Q
mit k (P0 ⊗Q0) = 0 werden diese Testprobleme mit Hilfe der L2 (P0 ⊗Q0)-
differenzierbaren Kurven von Wahrscheinlichkeitsmaßen parametrisiert. Wei-
terhin betrachtet man ein an der Stelle P0 ⊗ Q0 differenzierbares statisti-
sches Funktional k : P ⊗ Q → R. Die an der Stelle P0 ⊗ Q0 differenzier-
baren statistischen Funktionale lassen sich lokal entlang der L2 (P0 ⊗Q0)-
differenzierbaren Kurven linearisieren. Dementsprechend werden die einsei-
tigen und zweiseitigen Testprobleme (1) und (2) lokal an der Stelle P0 ⊗Q0

als lineare Testprobleme in einem Hilbertraum H ⊂ L2 (P0 ⊗Q0) aufgefasst.
Mit dem Übergang zur Asymptotik im Rahmen der modernen Theorie von
Le Cam erhält man dann die linearen Testprobleme für die Limesexperimen-
te. Die geeignete Lokalisierung führt dabei zu den unendlich-dimensionalen
Gauß-Shift Experimenten als Limesexperimente. Die linearen Testprobleme
lassen sich für die Gauß-Shift Experimente optimal lösen. Man findet al-
so für die Limesexperimente die optimalen Tests für die gegebenen linea-
ren Testprobleme. Mit Hilfe der Theorie von Le Cam und insbesondere des
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Hauptsatzes der Testtheorie führt das zu oberen Schranken für die asym-
ptotischen Gütefunktionen der Testfolgen für die Testprobleme (1) und (2).
Diese oberen Schranken gelten dann für die asymptotischen Gütefunktionen
aller Testfolgen, die einige für das jeweilige Testproblem sinnvolle Nebenbe-
dingungen erfüllen. Die Testfolgen, deren asymptotische Gütefunktionen die
obere Schranke erreichen, werden als asymptotisch optimal bezeichnet.

In Kapitel 1 wird an die L2-differenzierbaren Kurven von Wahrschein-
lichkeitsmaßen erinnert. Danach werden die differenzierbaren statistischen
Funktionale und ihre kanonischen Gradienten vorgestellt. Der Tangential-
raum und der Tangentenkegel eines Wahrscheinlichkeitsmaßes P0 ∈ P be-
züglich einer Familie P von Wahrscheinlichkeitsmaßen werden eingeführt.
Insbesondere wird auf die Struktur der Tangentialräume und Tangentenke-
gel der Familien von Produktmaßen eingegangen. Die Kenntnis dieser Struk-
tur ist der Schlüssel zum Testen der differenzierbaren statistischen Funktio-
nale im Zweistichprobenkontext. Als Letztes werden in diesem Kapitel die
Hilfsmittel vorgestellt, die zum asymptotischen Vergleich der verschiedenen
Testfolgen benötigt werden.

In Kapitel 2 wird zuerst ein Darstellungssatz für den kanonischen Gradi-
enten eines an der Stelle P0 ⊗Q0 differenzierbaren statistischen Funktionals
k : P ⊗ Q → R bewiesen. Danach werden die kanonischen Gradienten für
einige wichtige Funktionale im Zweistichprobenkontext ausgerechnet. Unter
anderem werden die kanonischen Gradienten für das Wilcoxon Funktional
und für die von Mises Funktionale berechnet. Anschließend wird die Diffe-
renzierbarkeit zusammengesetzter statistischer Funktionale untersucht und
mit einigen wichtigen Beispielen begleitet.

Mit ni wird der Umfang der i-ten Stichprobe für i = 1, 2 bezeichnet.
Der gesamte Stichprobenumfang ist dann n = n1 + n2. Als Modell für die
unabhängigen Stichproben und die unabhängig identisch verteilten Zufalls-
variablen in jeder Stichprobe betrachtet man das statistische Experiment

En = (Ωn1
1 ⊗ Ωn2

2 ,A
n1
1 ⊗An2

2 , {P
n1 ⊗Qn2 : P ∈ P, Q ∈ Q}) .

Seien nun (n1)n∈N und (n2)n∈N zwei Folgen von natürlichen Zahlen mit
n1 + n2 = n für alle n ∈ N und lim

n→∞
n2
n = d für ein d ∈ (0, 1). In Kapi-

tel 3 wird die Teststatistik Tn, die auf dem kanonischen Gradienten eines an
der Stelle P0⊗Q0 differenzierbaren statistischen Funktionals k : P ⊗Q → R
beruht, motiviert und begründet. Die Zweistichproben-U-Statistik Un1,n2 mit
dem kanonischen Gradienten als Kern besitzt im Vergleich zu den allgemei-
nen U-Statistiken eine besonders einfache Gestalt. Die Teststatistik Tn erhält
man dann aus Un1,n2 durch Tn :=

√
nUn1,n2 . Danach wird an die lokale asym-

ptotische Normalität (LAN) erinnert. Die lokale asymptotische Normalität
der Familien von Produktmaßen wird untersucht und die zentrale Folge Xn

wird vorgestellt. Außerdem wird die gemeinsame asymptotische Verteilung
der Teststatistik Tn und der zentralen Folge Xn unter dem Wahrscheinlich-
keitsmaß Pn1

0 ⊗Qn2
0 berechnet. In den letzten zwei Abschnitten von Kapitel
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3 werden die einseitigen und zweiseitigen Tests auf Basis der Teststatistik
Tn entwickelt. Die asymptotische Gütefunktion der Testfolgen der einseitigen
und zweiseitigen Tests wird berechnet. Es wird außerdem gezeigt, dass die
Folge der einseitigen Tests eine asymptotische Maximin-α-Testfolge in der
Menge aller asymptotisch Niveau α ähnlichen Testfolgen ist. Der asympto-
tisch optimale relative Stichprobenumfang d = lim

n→∞
n2
n wird für die Folge

der einseitigen Tests bestimmt.

In Kapitel 4 werden die unendlich-dimensionalen Gauß-Shift Experimen-
te mit einem Hilbertraum als Parameterraum vorgestellt. Danach wird die
schwache Konvergenz von Experimenten eingeführt. Die lokale asymptoti-
sche Normalität wird dann als schwache Konvergenz gegen ein Gauß-Shift
Experiment verallgemeinert. Mit diesen Mitteln werden einige Ergebnisse
aus [30], [31] und [33] für die Folgen der einseitigen Tests im Einstichpro-
benkontext erneut bewiesen. Zusätzlich wird die asymptotische Optimalität
der Folgen der zweiseitigen Tests unter den analogen Voraussetzungen nach-
gewiesen. Mit Hilfe der Approximation in dem Limesexperiment wird die
asymptotische Optimalität der Testfolgen auf Basis des kanonischen Gra-
dienten für die einseitigen und zweiseitigen Testprobleme unter schwachen
Voraussetzungen an den Tangentenkegel gezeigt. Anschließend wird die ver-
allgemeinerte Theorie der lokalen asymptotischen Normalität auf die Folgen
der Experimente, die als Modelle für die zwei unabhängigen Stichproben
dienen, übertragen. Das Problem des Testens statistischer Funktionale im
Zweistichprobenkontext lässt sich elegant behandeln, indem man das Ska-
larprodukt in dem Tangentialraum wechselt und dann auf die Lösung der
entsprechenden Einstichprobenprobleme zurückgreift. Die am Anfang des
Kapitels gezeigte Ergebnisse für das Testen der differenzierbaren statisti-
schen Funktionale im Einstichprobenkontext lassen sich auf die Situation
der Zweistichproben übertragen.

Kapitel 5 widmet sich der Anwendung der Theorie des Testens stati-
stischer Funktionale für die Zweistichprobenprobleme. Auf die Stärken und
Schwierigkeiten der Anwendung wird hingewiesen. Der Begriff der asym-
ptotischen Äquivalenz der Testfolgen wird eingeführt. Anhand der Beispiele
werden die Techniken und Methoden vorgestellt, die bei dem Nachweis der
asymptotischen Äquivalenz der Testfolgen besonders hilfreich und nützlich
sind. Für das Wilcoxon Funktional wird gezeigt, dass der wohl bekannte
Wilcoxon-Rangsummentest bereits der asymptotisch optimale Test ist, falls
man die Nullhypothese auf die Produktmaße P 2 mit dem stetigen Wahr-
scheinlichkeitsmaß P ∈ M1 (R,B) einschränkt. Das Testen der Erwartungs-
werte zweier unabhängigen Stichproben führt zur Betrachtung der Summen
zweier von Mises Funktionale. Das Problem des Testens des Erwartungs-
wertes einer randomisierten Summe kann als Motivation zur Betrachtung
des Produktes zweier von Mises Funktionale dienen. Deswegen werden die
Summe und das Produkt zweier von Mises Funktionale ausführlich behan-
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delt. Die letzte Anwendung widmet sich wieder dem Testen des Wilcoxon
Funktionals. Es gibt sehr umfangreiche Literatur zu diesem für die Praxis
wichtigen Testproblem, vgl. insbesondere [17], [22], [28], [30], [33] und [55].
Hier wird die allgemeine Fragestellung ohne üblichen Einschränkungen der
Nullhypothese betrachtet. Es werden berechenbare asymptotisch optimale
Testfolgen für das einseitige und zweiseitige Testproblem hergeleitet. Die
asymptotische Optimalität wird mit Hilfe der in dieser Arbeit entwickelten
Theorie und der funktionellen Delta Methode bewiesen. Das besondere Au-
genmerk gilt der Bestimmung des kritischen Wertes. Die entwickelten Tests
beruhen im Unterschied zu dem Wilcoxon-Rangsummentest auf den Verglei-
chen der Realisierungen der reellwertigen Zufallsvariablen.

Mein herzlicher Dank gilt meinem Lehrer Prof. Dr. Arnold Janssen sowohl
für viele anregende Gespräche als auch für das interessante und herausfor-
dernde Thema und die ausgezeichnete Betreuung. Ein herzlicher Dank ge-
bührt Herrn Prof. Dr. K. Janßen und Herrn Prof. Dr. F. Liese für die Über-
nahme und Erstellung der weiteren Gutachten. Ich bedanke mich bei den
anderen Mitarbeitern des Mathematischen Instituts der HHU Düsseldorf für
Ihre Unterstützung. Mein tiefer Dank gilt meiner Frau, meinen Eltern und
meinen Großeltern für die Liebe, Unterstützung und Zuneigung, die sie mir
in meinem Leben zuteil werden ließen.
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Kapitel 1

Grundlagen

In diesem Kapitel wird zunächst die L2-Differenzierbarkeit der Kurven von
Wahrscheinlichkeitsmaßen eingeführt. Der Tangentenkegel und der Tangen-
tialraum eines Wahrscheinlichkeitsmaßes P ∈ P bzgl. der Familie P werden
vorgestellt. Danach wird der Differentialkalkül für statistische Funktionale
entwickelt. Dabei steht der kanonische Gradient eines statistischen Funk-
tionals im Mittelpunkt. Anschließend werden die Tangentenkegel und die
Tangentialräume der Familien der Produktmaße untersucht. Im letzten Ab-
schnitt werden die Hilfsmittel zum asymptotischen Vergleich der Testfolgen
bereitgestellt.

1.1 L2-Differenzierbarkeit und Tangentialräume

Es seien (Ω,A) ein Messraum und M1 (Ω,A) die Menge aller Wahrschein-
lichkeitsmaße auf (Ω,A). Jede nichtleere Teilmenge P ⊂ M1 (Ω,A) heißt
nichtparametrische Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen.

Definition 1.1 (Dichtequotient)
Seien P,Q ∈ M1 (Ω,A) Wahrscheinlichkeitsmaße. Jede messbare Funktion
L : (Ω,A) →

(
R≥0,B |R≥0

)
mit

P (A) =

∫
A
LdQ+ P (A ∩ {L = ∞})

für alle A ∈ A und Q(L <∞) = 1 heißt ein Dichtequotient von P bzgl. Q.

Bemerkung 1.2
Sei µ ein σ-endliches Maß auf (Ω,A) mit P,Q ≪ µ. Setze fP = dP

dµ und
fQ = dQ

dµ . Dann ist

L :=
fP
fQ

1{fQ>0} +∞1{fQ=0, fP>0} (1.1)

eine Version des Dichtequotienten von P bzgl. Q.
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Bemerkung 1.3
Der Dichtequotient von P bzgl. Q ist (P +Q)-f.ü. eindeutig bestimmt (vgl.
[52], Seite 112, Satz 1.110). Deswegen wird die Notation dP

dQ für den Dichte-
quotient von P bzgl. Q verwendet.

Definition 1.4 (L2-Differenzierbarkeit)
Es seien ε > 0 und P ⊂ M1 (Ω,A) eine nichtleere Teilmenge. Eine Abbil-
dung (−ε, ε) → P, t 7→ Pt heißt eine L2 (P0)-differenzierbare Kurve in P mit
Tangente g ∈ L2 (P0), falls für t→ 0 gilt∥∥∥∥∥2

((
dPt
dP0

) 1
2

− 1

)
− tg

∥∥∥∥∥
L2(P0)

= o (|t|) (1.2)

und

Pt

({
dPt
dP0

= ∞
})

= o
(
t2
)
. (1.3)

Zu (1.2) und (1.3) sind äquivalent∥∥∥∥∥2
((

dPt
dµ

) 1
2

−
(
dP0

dµ

) 1
2

)
− tg

(
dP0

dµ

) 1
2

∥∥∥∥∥
L2(µ)

= o (|t|) (1.4)

und ∫
1{ dPt

dP0
=∞

}dPt
dµ

dµ = o
(
t2
)
, (1.5)

falls die Familie {Pt : |t| < ε} durch ein σ-endliches Maß µ dominiert ist.

Bemerkung 1.5 a) Die Eigenschaft der L2 (P0)-Differenzierbarkeit ist un-
abhängig von der speziellen Version des Dichtequotienten von Pt bzgl.
P0.

b) Die Tangente g ∈ L2 (P0) ist P0-f.ü. eindeutig bestimmt. Jede Version
von g bezeichnet man deshalb als Tangente an die L2 (P0)-differenzier-
bare Kurve t 7→ Pt in P.

c) Aus der L2 (P0)-Differenzierbarkeit folgen die L1 (P0)-Stetigkeit und
die L2 (P0)-Stetigkeit, d.h. die Gültigkeit von

∥∥∥ dPt
dP0

− 1
∥∥∥
L1(P0)

= o(1)

und
∥∥∥∥( dPt

dP0

) 1
2 − 1

∥∥∥∥
L2(P0)

= o(1) für t→ 0.

d) Zur Abkürzung wird es häufig L2 (0) anstelle von L2 (P0) geschrieben,
falls aus dem Zusammenhang klar ist, welches Wahrscheinlichkeitsmaß
gemeint ist.
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Bemerkung 1.6
In der Literatur findet man gelegentlich die Definition der einseitig L2(P0)-
differenzierbaren Kurven [0, ε) → P, t 7→ Pt für ein ε > 0, vgl. [49]. Es wird
hier auf die Betrachtung der einseitig differenzierbaren Kurven verzichtet,
weil es für die Modellbildung in dieser Arbeit nicht erforderlich ist. Eine
einseitig L2(P0)-differenzierbare Kurve [0, ε) → P, t 7→ Pt lässt sich außer-
dem in M1 (Ω,A) so fortsetzen, dass eine zweiseitig L2(P0)-differenzierbare
Kurve (−ε, ε) → M1 (Ω,A) , t 7→ Pt entsteht.

Umfangreiche und ausführliche Informationen zur L2-Differenzierbarkeit
(auch allgemeiner zur Lr-Differenzierbarkeit für r ≥ 1) findet man in [52]
und [48].

Bemerkung 1.7 (Tangentenraum)
Sei P ∈ M1 (Ω,A) ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Sei t 7→ Pt eine L2 (P0)-
differenzierbare Kurve mit Tangente g ∈ L2 (P0) und P0 = P . Es gilt dann∫
g dP0 = 0 (zum Beweis vgl. [52], Satz 1.190 und Hilfssatz 1.178). Der

Vektorraum
L
(0)
2 (P ) :=

{
h ∈ L2 (P ) :

∫
h dP = 0

}
wird deswegen als Tangentenraum bezeichnet. Der Vektorraum L

(0)
2 (P ) ist

ein abgeschlossener Unterraum des Hilbertraums L2(P ).

Sei P ⊂ M1 (Ω,A) eine nichtparametrische Familie von Wahrscheinlich-
keitsmaßen.

Satz 1.8 (lineare Transformation)
Sei t 7→ Pt eine L2(P0)-differenzierbare Kurve in P mit Tangente g. Für
jedes a ∈ R\{0} ist dann die Kurve t 7→ Pat ebenfalls L2(P0)-differenzierbar
und zwar mit Tangente ag.

Beweis. Wegen
∫
ag dP0 = a

∫
g dP0 = 0 gilt ag ∈ L

(0)
2 (P0) . Die Bedin-

gung (1.2) ist erfüllt, denn es gilt Pat
({

dPat
dP0

= ∞
})

= o
(
(at)2

)
= o

(
t2
)
.

Es reicht die Bedingung (1.3) für die Kurve t 7→ Pat mit der Tangente ag
nachzuweisen. Mit der Substitution s := at erhält man

lim
t→0

∥∥∥∥∥2t
((

dPat
dP0

) 1
2

− 1

)
− ag

∥∥∥∥∥
L2(P0)

= lim
t→0

|a|

∥∥∥∥∥ 2

at

((
dPat
dP0

) 1
2

− 1

)
− g

∥∥∥∥∥
L2(P0)

= |a| lim
s→0

∥∥∥∥∥2s
((

dPs
dP0

) 1
2

− 1

)
− g

∥∥∥∥∥
L2(P0)

= 0.
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Bemerkung 1.9
Sei P ∈ P beliebig aber fest gewählt. Die Kurve R → P, t 7→ P ist offen-
sichtlich L2(0)-differenzierbar mit der Tangente 0 ∈ L

(0)
2 (P ) .

Definition 1.10 (Tangentenkegel)
Die Menge der Tangenten eines Wahrscheinlichkeitsmaßes P ∈ P bzgl. der
Familie P wird definiert als K(P,P) := {g ∈ L

(0)
2 (P ) : es existiert eine

L2 (P0)-differenzierbare Kurve t 7→ Pt in P mit Tangente g und P0 = P}.

Mit Hilfe von Satz 1.8 und Bemerkung 1.9 sieht man, dass K(P,P) ein
Kegel ist. Die Menge K(P,P) wird deshalb als Tangentenkegel des Wahr-
scheinlichkeitsmaßes P bzgl. der Familie P bezeichnet.

Definition 1.11 (Tangentialraum)
Der L2(P )-Abschluss der linearen Hülle eines Tangentenkegels K(P,P) wird
mit T (P,P) := linK(P,P) notiert. Man bezeichnet T (P,P) als Tangential-
raum des Wahrscheinlichkeitsmaßes P bzgl. der Familie P.

Der Tangentialraum spiegelt die lokale Struktur eines statistischen Ex-
periments wider. Für jedes Wahrscheinlichkeitsmaß P ∈ P ist der Tangenti-
alraum T (P,P) ein abgeschlossener Unterraum des Hilbertraums L2(P ).

1.2 Differenzierbare statistische Funktionale

Sei P ⊂ M1 (Ω,A) eine nichtparametrische Familie von Wahrscheinlich-
keitsmaßen. Jede Abbildung k : P → R, P 7→ k (P ) wird als statistisches
Funktional bezeichnet. Man interessiert sich für die statistischen Funktio-
nale, die sich entlang der L2-differenzierbaren Kurven differenzieren lassen.
Viele nichtparametrischen Testprobleme lassen sich zum Beispiel mit Hilfe
solcher Funktionale mathematisch exakt formulieren.

Definition 1.12 (differenzierbares statistisches Funktional)
Ein statistisches Funktional k : P → R heißt differenzierbar an einer Stelle
P ∈ P mit einem Gradienten k̇ = k̇(P ) ∈ L

(0)
2 (P ), falls für jede L2 (P0)-

differenzierbare Kurve t 7→ Pt in P mit Tangente g und P0 = P gilt

lim
t↓0

1

t
(k (Pt)− k (P0)) =

∫
k̇g dP0. (1.6)

Bemerkung 1.13
Der einseitige Grenzwert in (1.6) stellt keine Einschränkung dar. Es seien k
ein statistisches an einer Stelle P ∈ P differenzierbares Funktional, t 7→ Pt
eine L2 (P0)-differenzierbare Kurve in P mit Tangente g und P0 = P .

8



Die Kurve t 7→ P−t ist nach Satz 1.8 ebenfalls L2 (P0)-differenzierbar mit
Tangente −g und P0 = P . Für die Kurve t 7→ P−t gilt also

lim
t↓0

1

t
(k (P−t)− k (P0)) = −

∫
k̇g dP (1.7)

nach Definition 1.12. Aus (1.7) ergibt sich

lim
t↑0

1

t
(k (Pt)− k (P0)) = lim

t↓0

1

(−t)
(k (P−t)− k (P0))

= − lim
t↓0

1

t
(k (P−t)− k (P0))

=

∫
k̇g dP. (1.8)

Bemerkung 1.14
Ist ein statistisches Funktional k : P → R differenzierbar an einer Stelle
P ∈ P, so impliziert (1.6) eine Linearisierung von k an der Stelle P entlang
der L2 (P0)-differenzierbaren Kurven in P mit P0 = P .

Bemerkung 1.15
Ist ein statistisches Funktional k : P → R differenzierbar an einer Stelle
P ∈ P, so ist der Gradient von k im Allgemeinen nicht eindeutig bestimmt.

Beispiel 1.16
Sei P ∈ P ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit {0} ≠ T (P,P) ̸= L

(0)
2 (P ). Sei

k : P → R ein an der Stelle P differenzierbares statistisches Funktional mit
einem Gradienten k̇ ∈ L

(0)
2 (P ).

Mit T (P,P)⊥ wird der Orthogonalraum von T (P,P) in L(0)
2 (P ) bezeich-

net. Aus L(0)
2 (P ) = T (P,P) ⊕ T (P,P)⊥ folgt T (P,P)⊥ ̸= {0} wegen Vor-

aussetzung {0} ̸= T (P,P) ̸= L
(0)
2 (P ). Für jedes h ∈ T (P,P)⊥ und für jede

L2 (P0)-differenzierbare Kurve t 7→ Pt in P mit Tangente g und P0 = P gilt
dann

lim
t↓0

1

t
(k (Pt)− k (P0)) =

∫
k̇g dP =

∫
k̇g dP +

∫
hg dP =

∫ (
k̇ + h

)
g dP.

Hieraus folgt, dass die Funktion k̇ + h für jedes h ∈ T (P,P)⊥ ein Gradient
von k an der Stelle P ist.

Satz 1.17 (kanonischer Gradient)
Ein statistisches Funktional k : P → R sei differenzierbar an einer Stelle
P ∈ P. Es existiert ein eindeutiger Gradient k̃ ∈ T (P,P), der die kleinste
Norm innerhalb der Menge aller Gradienten von k an der Stelle P besitzt.
Man bezeichnet k̃ als kanonischen Gradienten von k an der Stelle P .

Beweis. vgl. [29], Seite 185 oder [40], Seite 51, Satz 4.13. ■
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Bemerkung 1.18
Ist k̇ ein Gradient von k : P → R an der Stelle P ∈ P, so lässt sich der
kanonische Gradient k̃ an der Stelle P als die orthogonale Projektion von
k̇ in den Tangentialraum T (P,P) berechnen, vgl. [29], Seite 185 oder [41],
Seite 119.

1.3 L2-Differenzierbarkeit und Tangentialräume der
Produktmaße

Die Produktmaße spielen bei Zweistichprobenproblemen der Statistik eine
besondere Rolle, weil die beiden Stichproben meistens als stochastisch unab-
hängig angesehen werden. Die Tangentialräume der Familien der Produkt-
maße besitzen eine besondere Struktur, die sich als Schlüssel zum Testen
der differenzierbaren statistischen Funktionale für Zweistichprobenprobleme
erweist. Eine ausführliche Information über die Tangentialräume und L2-
Differenzierbarkeit der Familien der Produktmaße findet man in [41], [52],
[47] und [40]. Allgemeinere Ergebnisse über die Struktur der Tangenten bei
gegebenen Randverteilungen und gemeinsamer Verteilung zweier Zufallsva-
riablen findet man in [34] und [43].

Satz 1.19 (L2-Differenzierbarkeit der Produktmaße)
Sei n ∈ N. Es seien (Ωi,Ai) Messräume und Pi ⊂ M1 (Ωi,Ai) nichtparame-
trische Familien von Wahrscheinlichkeitsmaßen für alle i ∈ {1, . . . , n}. Die

Familie der Produktmaße wird definiert als P :=

{
n⊗
i=1

Pi : Pi ∈ Pi
}

.

Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

1. Eine Kurve t 7→ Pt =
n⊗
i=1

Pi,t in P ist L2(0)-differenzierbar.

2. Die Kurven t 7→ Pi,t sind L2(0)-differenzierbar für alle i ∈ {1, . . . , n}.
Für jedes i ∈ {1, . . . , n} sei gi die Tangente zu der Kurve t 7→ Pi,t an der
Stelle 0. Die Abbildung

×n
i=1Ωi → R, (ω1, . . . , ωn) 7→

n∑
i=1

gi(ωi)

ist dann die Tangente zu der Kurve t 7→ Pt =
n⊗
i=1

Pi,t an der Stelle 0.

Beweis. 1.⇒ 2. Sei i ∈ {1, . . . , n}. Die i-te kanonische Projektion

πi : ×n
i=1Ωi → Ωi, (ω1, . . . , ωn) 7→ ωi

ist eine messbare Abbildung. Die Kurve t 7→ P πit = Pi,t ist L2(0)-differenzierbar
nach [52], Seite 178, Satz 1.193.

2.⇒ 1. Diese Implikation entspricht [52], Seite 176, Satz 1.191. ■
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Bemerkung 1.20
Sei t 7→ Pt eine L2 (P0)-differenzierbare Kurve in P mit Tangente g ∈
L
(0)
2 (P0). Sei S : (Ω,A) → (R,B) eine Zufallsvariable. Die Kurve t 7→ PSt ist

dann L2

(
PS0
)
-differenzierbar mit Tangente

h(s) = EP0 (g |S = s) .

Zum Beweis vergleiche [52], Seite 176, Satz 1.191.

Satz 1.21
Sei n ∈ N. Für jedes i ∈ {1, . . . , n} sei Pi ⊂ M1 (Ωi,Ai) eine nichtparame-
trische Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Die Familie der Produktmaße

P sei definiert wie in Satz 1.19. Für jedes P =
n⊗
i=1

Pi ∈ P gilt dann:

1. Der Tangentenkegel K(P,P) ist die Menge der Abbildungen

(ω1, . . . , ωn) 7→
n∑
i=1

gi(ωi) mit gi ∈ K(Pi,Pi) für jedes i ∈ {1, . . . , n}.

2. Der Tangentialraum T (P,P) ist die Menge der Abbildungen

(ω1, . . . , ωn) 7→
n∑
i=1

gi(ωi) mit gi ∈ T (Pi,Pi) für jedes i ∈ {1, . . . , n}.

Beweis. Es ist leicht zu zeigen, dass die Menge der Abbildungen

(ω1, . . . , ωn) 7→
n∑
i=1

gi(ωi)

mit gi ∈ T (Pi,Pi) für jedes i ∈ {1, . . . , n} ein bzgl. der L2 (⊗n
i=1Pi)-Norm ab-

geschlossener Vektorraum ist. Die erste Aussage ergibt sich dann unmittelbar
aus Satz 1.19. Mit Hilfe von Definition 1.11 folgt die zweite Aussage. ■

Bemerkung 1.22
Sei g ∈ T (⊗n

i=1Pi,P) eine Tangente. Dann existieren eindeutige Abbildun-

gen gi ∈ T (Pi,Pi) für alle i ∈ {1, . . . , n} mit g =
n∑
i=1

gi ◦ πi. Die Existenz

folgt unmittelbar aus Satz 1.21. Die Eindeutigkeit ist zu zeigen. Es gelte

g =
n∑
i=1

gi ◦ πi =
n∑
i=1

g̃i ◦ πi

mit gi, g̃i ∈ T (Pi,Pi) für alle i ∈ {1, . . . , n}. Man erhält zunächst

0 =

∫ ( n∑
i=1

gi ◦ πi −
n∑
i=1

g̃i ◦ πi

)2

d⊗n
i=1 Pi =

n∑
i=1

∫
(gi − g̃i)

2 dPi,

weil T (Pi,Pi) ⊂ L
(0)
2 (Pi) für alle i ∈ {1, . . . , n} gilt. Hieraus folgt gi = g̃i

Pi-f.s. für alle i ∈ {1, . . . , n}.
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1.4 Asymptotisches Vergleichen der Testfolgen

In der Statistik stellt sich häufig die Frage, wie man zwei Testfolgen für
ein Testproblem vergleichen kann. Es wird zum Beispiel oft gezeigt, dass
zwei Testfolgen die gleiche asymptotische Güte besitzen. Solche Testfolgen
nennt man asymptotisch äquivalent. In diesem Abschnitt werden verschie-
dene Hilfsmittel zur Lösung dieser Probleme vorgestellt.

Definition 1.23 (Norm der totalen Variation)
Es seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsmaße auf einem Messraum (Ω,A).
Außerdem sei µ ein σ-endliches Maß auf (Ω,A) mit P,Q≪ µ. Dann heißt

∥P −Q∥ :=
1

2

∫ ∣∣∣∣dPdµ − dQ

dµ

∣∣∣∣ dµ
die Norm der totalen Variation.

Bemerkung 1.24
Die Norm der totalen Variation ∥P −Q∥ ist unabhängig von dem speziellen
dominierenden Maß µ. Insbesondere kann das Maß P +Q als dominierendes
Maß gewählt werden.

Bemerkung 1.25
Für alle Wahrscheinlichkeitsmaße P,Q auf einem Messraum (Ω,A) gilt

∥P −Q∥ = sup
B∈A

|P (B)−Q (B)| .

Zum Beweis vergleiche [52], Seite 136.

Hilfssatz 1.26
Seien Pn, Qn ∈ M1 (Ωn,An) zwei Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen mit

lim
n→∞

∥Pn −Qn∥ = 0.

Sei φn : (Ωn,An) →
(
[0, 1] , B|[0,1]

)
eine Testfolge, so dass der Grenzwert

lim
n→∞

EPn (φn) existiert. Dann gilt lim
n→∞

EPn (φn) = lim
n→∞

EQn (φn) .

Beweis. Sei µn ein σ-endliches Maß mit Pn, Qn ≪ µn. Dann gilt

|EPn (φn)− EQn (φn)| ≤
∫ ∣∣∣∣φndPndµn

− φn
dQn
dµn

∣∣∣∣ dµn
=

∫
φn

∣∣∣∣dPndµn
− dQn
dµn

∣∣∣∣ dµn
≤

∫ ∣∣∣∣dPndµn
− dQn
dµn

∣∣∣∣ dµn
= 2 ∥Pn −Qn∥ → 0 für n→ ∞.

■
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Satz 1.27 (asymptotisch äquivalente Testfolgen)
Sei (Pn)n∈N eine Folge der Wahrscheinlichkeitsmaße. Es seien (T1n)n∈N und
(T2n)n∈N zwei Folgen der Teststatistiken, so dass

lim
n→∞

Pn ({|T1n − T2n| > ε}) = 0

für alle ε > 0 gilt. Außerdem seien (φin)n∈N Testfolgen für i = 1, 2 mit

φin =


1 >
γin Tin = cin
0 <

.

Es gelte lim
n→∞

cin = c für i = 1, 2 und c ∈ R. Die Verteilung P T1nn konvergiere
schwach gegen ein Wahrscheinlichkeitsmaß µ. Ist µ ({c}) = 0, so folgt

lim
n→∞

EPn (|φ1n − φ2n|) = 0.

Beweis. vgl. [29], Seite 96 oder [53], Seite 58. ■

Beim Nachweis der asymptotischen Äquivalenz der Testfolgen für die
Familien von Wahrscheinlichkeitsmaßen ist der Begriff der Benachbartheit
unverzichtbar.

Definition 1.28
Es seien Pn, Qn ∈ M1 (Ωn,An) zwei Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen.
Die Folge (Qn)n∈N heißt benachbart zu (Pn)n∈N, wenn für alle Folgen An ∈
An von Mengen aus lim

n→∞
Pn (An) = 0 bereits lim

n→∞
Qn (An) = 0 folgt. Die

Benachbartheit von (Qn)n∈N zu (Pn)n∈N wird mit Qn ◁ Pn notiert.

Ausführliche Informationen zur Benachbartheit findet man in [46], [17],
[51] und [25]. Die asymptotische Äquivalenz der Testfolgen wird häufig zu-
erst nur für eine Folge (Pn)n∈N von Wahrscheinlichkeitsmaßen gezeigt, vgl.
Satz 1.27. Diese Aussage lässt sich dann unter schwachen Voraussetzungen
auf jede zu (Pn)n∈N benachbarte Folge von Wahrscheinlichkeitsmaßen über-
tragen.

Lemma 1.29
Es seien Pn, Qn ∈ M1 (Ωn,An) zwei Folgen von Wahrscheinlichkeitsma-
ßen mit Qn ◁ Pn. Außerdem seien (φin)n∈N zwei Testfolgen für i = 1, 2 mit
lim
n→∞

EPn (|φ1n − φ2n|) = 0. Dann gilt

lim
n→∞

EQn (|φ1n − φ2n|) = 0.

Beweis. Sei ε > 0. Aus der Konvergenz lim
n→∞

EPn (|φ1n − φ2n|) = 0 folgt
dann lim

n→∞
Pn ({|φ1n − φ2n| > ε}) = 0. Die Benachbartheit Qn◁Pn impliziert

lim
n→∞

Qn ({|φ1n − φ2n| > ε}) = 0.
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Man erhält außerdem die Abschätzung

EQn (|φ1n − φ2n|)

=

∫
|φ1n − φ2n|1{|φ1n−φ2n|>ε}dQn +

∫
|φ1n − φ2n|1{|φ1n−φ2n|≤ε}dQn

≤ Qn ({|φ1n − φ2n| > ε}) + εQn ({|φ1n − φ2n| ≤ ε})
≤ Qn ({|φ1n − φ2n| > ε}) + ε.

Somit ergibt sich

lim sup
n→∞

EQn (|φ1n − φ2n|) ≤ lim
n→∞

Qn ({|φ1n − φ2n| > ε}) + ε = ε

für alle ε > 0. Hieraus folgt lim
n→∞

EQn (|φ1n − φ2n|) = 0. ■
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Kapitel 2

Differentiation statistischer
Funktionale für das
Zweistichprobenproblem

In diesem Abschnitt werden die Differenzierbarkeitseigenschaften statisti-
scher Funktionale für das Zweistichprobenproblem untersucht. Die beson-
dere Aufmerksamkeit wird auf die Struktur der Tangentialräume und des
kanonischen Gradienten gerichtet. Es werden leistungsfähige Werkzeuge ent-
wickelt, mit deren Hilfe die Differenzierbarkeit eines statistischen Funktio-
nals und die Gestalt des kanonischen Gradienten bestimmt werden können.
Außerdem werden die kanonischen Gradienten für viele wichtige statistische
Funktionale ausgerechnet.

Es seien (Ω1,A1) und (Ω2,A2) Messräume, P ⊂ M1 (Ω1,A1) und Q ⊂
M1 (Ω2,A2) nichtparametrische Familien von Wahrscheinlichkeitsmaßen.

Definition 2.1
Die Familie der Produktmaße P⊗Q ⊂ M1 (Ω1 ⊗ Ω2,A1 ⊗A2) wird definiert
als P ⊗ Q := {P ⊗Q : P ∈ P, Q ∈ Q} . Die Abbildungen π1 : Ω1 ⊗ Ω2 →
Ω1, (ω1, ω2) 7→ ω1 und π2 : Ω1 ⊗ Ω2 → Ω2, (ω1, ω2) 7→ ω2 bezeichnen die
kanonischen Projektionen.

Satz 2.2 (Struktur eines kanonischen Gradienten)
Sei k : P⊗Q → R ein statistisches Funktional, das an einer Stelle P0⊗Q0 ∈
P ⊗Q differenzierbar ist. Es seien k̇ ∈ L2 (P0 ⊗Q0) ein Gradient von k an
der Stelle P0⊗Q0 und k̃ ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0) der kanonische Gradient von k an

der Stelle P0 ⊗Q0. Dann gilt:

1. Die statistischen Funktionale k1 : P → R, P 7→ k (P ⊗Q0) und k2 :
Q → R, Q 7→ k (P0 ⊗Q) sind differenzierbar an der Stelle P0 bzw. Q0.

2. Die Abbildung k̇1 : ω1 7→
∫
k̇ (ω1, ω2) dQ0(ω2) ist ein Gradient von k1

an der Stelle P0 und die Abbildung k̇2 : ω2 7→
∫
k̇ (ω1, ω2) dP0(ω1) ist
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ein Gradient von k2 an der Stelle Q0.

3. Die Abbildung k̃1 : ω1 7→
∫
k̃ (ω1, ω2) dQ0(ω2) ist der kanonische Gradi-

ent von k1 an der Stelle P0. Die Abbildung k̃2 : ω2 7→
∫
k̃ (ω1, ω2) dP0(ω1)

ist der kanonische Gradient von k2 an der Stelle Q0. Außerdem gilt
k̃ = k̃1 ◦ π1 + k̃2 ◦ π2.

Beweis. Sei t 7→ Pt ⊗ Qt eine L2(0)-differenzierbare Kurve in P ⊗ Q mit
Tangente h ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0). Nach Satz 1.21 existieren die Tangenten h1 ∈

L
(0)
2 (P0) und h2 ∈ L

(0)
2 (Q0) mit h = h1 ◦ π1 + h2 ◦ π2 . Die Kurven t 7→

Pt und t 7→ Qt sind dann L2(0)-differenzierbar mit Tangenten h1 und h2.
Mit erneuter Anwendung von Satz 1.21 erhält man, dass die Kurve t 7→
Pt ⊗Q0 ebenfalls L2 (0)-differenzierbar ist und zwar mit Tangente h1 ◦ π1 ∈
L
(0)
2 (P0 ⊗Q0) . Es gilt somit

lim
t↓0

1

t
(k1 (Pt)− k1 (P0)) = lim

t↓0

1

t
(k (Pt ⊗Q0)− k (P0 ⊗Q0))

=

∫
h1(ω1)k̇(ω1, ω2) dP0 ⊗Q0 (ω1, ω2)

=

∫
h1(ω1)

[∫
k̇(ω1, ω2)dQ0(ω2)

]
︸ ︷︷ ︸

=:k̇1(ω1)

dP0(ω1).

Es bleibt k̇1 ∈ L2 (P0) zu zeigen. Die Jensensche Ungleichung liefert∫
k̇21dP0 =

∫ [∫
k̇(ω1, ω2)dQ0(ω2)

]2
dP0(ω1)

≤
∫ ∫

k̇(ω1, ω2)
2dQ0(ω2)dP0(ω1)

=

∫
k̇2dP0 ⊗Q0 <∞.

Somit sind Teile 1 und 2 dieses Satzes bewiesen.
Der kanonische Gradient k̃ ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) besitzt nach Satz 1.21

die Darstellung k̃ = g1 ◦π1+g2 ◦π2, wobei g1 ∈ T (P0,P) und g2 ∈ T (Q0,Q)
nach Bemerkung 1.22 eindeutig sind. Hieraus folgt

k̃1(ω1) =

∫
(g1(ω1) + g2(ω2)) dQ0(ω2) = g1(ω1).

Nach Teil 2 dieses Satzes ist die Funktion k̃1 = g1 ein Gradient von k1 an
der Stelle P0. Nach Satz 1.17 und Bemerkung 1.18 folgt, dass die Abbildung
k̃1 = g1 ∈ T (P0,P) bereits der kanonische Gradient von k1 an der Stelle P0

ist. ■
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Bemerkung 2.3
Die Abbildung k̃i in Satz 2.2 ergibt sich als bedingte Erwartung

k̃i = EP0⊗Q0

(
k̃ | πi

)
für i = 1, 2.

Definition 2.4
Eine nichtparametrische Familie P ⊂ M1 (Ω,A) von Wahrscheinlichkeits-
maßen heißt voll, wenn T (P,P) = L

(0)
2 (P ) für alle P ∈ P gilt.

Bemerkung 2.5
Sei µ ein σ-endliches Maß auf (Ω,A). Die Familie

Pµ := {P ∈ M1 (Ω,A) : P ≪ µ}

ist voll. Zum Beweis vergleiche Satz 4.5 oder [40], Korollar 4.17.

Beispiel 2.6 (von Mises Funktional)
Sei k : P ⊗ Q → R, P ⊗ Q 7→

∫
h dP ⊗ Q ein statistisches an einer Stelle

P0⊗Q0 differenzierbares Funktional und sei k̇ = h−
∫
h dP0⊗Q0 ein Gradient

von k in P0⊗Q0. Dies tritt zum Beispiel dann auf, wenn h eine beschränkte
Funktion ist, vgl. [52], Seite 164, Satz 1.179. Allgemeinere Funktionale mit
h ∈ L2 (P0 ⊗Q0) sind mit Hilfe von Lemma 2.10 zu untersuchen. Nach Satz
2.2 gilt dann

k̇1 (ω1) =

∫ [
h (ω1, ω2)−

∫
h (ω1, ω2) dP0 ⊗Q0 (ω1, ω2)

]
dQ0 (ω2)

=

∫
h (ω1, ω2) dQ0 (ω2)−

∫
h (ω1, ω2) dP0 ⊗Q0 (ω1, ω2) ,

k̇2 (ω2) =

∫ [
h (ω1, ω2)−

∫
h (ω1, ω2) dP0 ⊗Q0 (ω1, ω2)

]
dP0 (ω1)

=

∫
h (ω1, ω2) dP0 (ω1)−

∫
h (ω1, ω2) dP0 ⊗Q0 (ω1, ω2) .

Sind die Familien P und Q voll, dann folgt k̃1 = k̇1 ∈ T (P0,P) und
k̃2 = k̇2 ∈ T (Q0,Q) nach Satz 1.17 und Bemerkung 1.18. Der kanonische
Gradient des Funktionals k an der Stelle P0 ⊗Q0 ergibt sich dann als

k̃ (ω1, ω2) =

∫
h (ω1, ω2) dQ0 (ω2) +

∫
h (ω1, ω2) dP0 (ω1)− 2k (P0 ⊗Q0) .

Anwendung 2.7 (Wilcoxon Funktional)
Es seien (Ω1,A1) = (Ω2,A2) = (R,B) und h := 1{(x,y)∈R2:x≥y}. Die Familien
P ⊂ M (Ω1,A1) und Q ⊂ M (Ω2,A2) seien voll. Das statistische Funktional
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k : P ⊗ Q 7→
∫
h dP ⊗ Q ist dann differenzierbar an jeder Stelle P0 ⊗ Q0 ∈

P ⊗Q mit dem kanonischen Gradienten

k̃(x, y) =

∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dQ0(y) +

∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dP0(x)

−2k (P0 ⊗Q0)

= Q0 ((−∞, x]) + P0 ([y,+∞))− 2k (P0 ⊗Q0)

= FQ0(x) + 1− F−
P0
(y)− 2k (P0 ⊗Q0) ,

wobei F−
P die linksseitige Verteilungsfunktion eines Wahrscheinlichkeitsma-

ßes P bezeichnet.

Bemerkung 2.8
Es seien n ∈ N und (Ωi,Ai) Messräume für alle i ∈ {1, . . . , n}. Die Familie
der Produktmaße wird definiert als P = {⊗n

i=1Pi : Pi ∈ Pi} , wobei Pi ⊂
M1 (Ωi,Ai) für jedes i ∈ {1, . . . , n} eine nichtparametrische Familie von
Wahrscheinlichkeitsmaßen ist. Der Satz 2.2 lässt sich dann analog auf die
statistischen Funktionale k : P → R verallgemeinern.

Beispiel 2.9 (invariante Funktionale)
Seien P,Q ⊂ M1(R,B). Die statistischen Funktionale der Form

k : P ⊗Q → R, P ⊗Q 7→
∫
h (FQ(x)) dP (x) (2.1)

finden eine breite Anwendung in der Praxis, wobei h eine B-messbare Funkti-
on ist und FQ die Verteilungsfunktion von Q bezeichnet. Insbesondere ist das
Wilcoxon Funktional von diesem Typ für h = IdR. Die statistischen Funktio-
nale der Form (2.1) sind invariant unter streng isotonen Transformationen
im folgenden Sinne. Sei T : R → R eine streng isotone Abbildung. Für alle
P ⊗Q ∈ P ⊗Q gilt dann

k
(
P T ⊗QT

)
=

∫
h
(
FQT (x)

)
dP T (x)

=

∫
h

(∫
1(−∞,x] (y) dQ

T (y)

)
dP T (x)

=

∫
h

(∫
1(−∞,T (x)] (T (y)) dQ (y)

)
dP (x)

=

∫
h

(∫
1(−∞,x] (y) dQ (y)

)
dP (x)

= k (P ⊗Q) .

Die B-messbare Abbildung h : [0, 1] → R sei differenzierbar mit be-
schränkter Ableitung, d.h.

∣∣∣ḣ(t)∣∣∣ ≤ c für alle t ∈ [0, 1] und ein c ∈ (0,+∞).
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Hieraus folgt, dass die Abbildung h ebenfalls beschränkt ist. Es wird nun ge-
zeigt, dass das statistische Funktional k dann an jeder Stelle P0⊗Q0 ∈ P⊗Q
differenzierbar ist und die Abbildung

k̇ (x, y) = h (FQ0(x)) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

−k (P0 ⊗Q0)−
∫
ḣ (FQ0(s))FQ0 (s) dP0 (s)

ein Gradient von k an der Stelle P0 ⊗Q0 ist.
Sei t 7→ Pt⊗Qt eine L2 (0)-differenzierbare Kurve in P⊗Q mit Tangente

g ∈ L
(0)
2 (P0 ⊗Q0). Nach Satz 1.19 sind die Kurven t 7→ Pt und t 7→ Qt eben-

falls L2 (0)-differenzierbar mit Tangenten g1 ∈ L
(0)
2 (P0) und g2 ∈ L

(0)
2 (Q0).

Es gilt außerdem g = g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2. Zuerst erhält man mit den einfachen
Umformungen

1

t
(k (Pt ⊗Qt)− k (P0 ⊗Q0))

=
1

t

(∫
h (FQt(x)) dPt(x)−

∫
h (FQ0(x)) dP0(x)

)
=

1

t

(∫
h (FQt(x)) dPt(x)−

∫
h (FQ0(x)) dPt(x)

)
+
1

t

(∫
h (FQ0(x)) dPt(x)−

∫
h (FQ0(x)) dP0(x)

)
.

Für den zweiten Summanden ergibt sich

lim
t→0

1

t

(∫
h (FQ0(x)) dPt(x)−

∫
h (FQ0(x)) dP0(x)

)
=

d

dt

∫
h (FQ0(x)) dPt(x)

∣∣∣∣
t=0

=

∫
h (FQ0(x)) g1 (x) dP0(x)

nach [52], Seite 164, Satz 1.179, weil h eine beschränkte Funktion ist. Es
bleibt den Grenzwert

lim
t→0

1

t

(∫
h (FQt(x)) dPt(x)−

∫
h (FQ0(x)) dPt(x)

)
für den ersten Summanden zu bestimmen. Sei (tn)n∈N eine beliebige Nullfol-
ge. Es existiert ein Wahrscheinlichkeitsmaß µ mit P0 ≪ µ und Ptn ≪ µ für
alle n ∈ N. Man erhält dann

1

tn

(∫
h
(
FQtn

(x)
)
dPtn(x)−

∫
h (FQ0(x)) dPtn(x)

)
=

∫
1

tn

(
h
(
FQtn

(x)
)
− h (FQ0(x))

)
dPtn(x)
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=

∫
1

tn

(
h
(
FQtn

(x)
)
− h (FQ0(x))

) dPtn
dµ

(x)dµ(x).

Um den Grenzwertübergang unter dem Integral zu rechtfertigen, wird der
Integrand

fn(x) :=
1

tn

(
h
(
FQtn

(x)
)
− h (FQ0(x))

) dPtn
dµ

(x)

zunächst abgeschätzt. Nach dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung er-
hält man

1

tn

(
h
(
FQtn

(x)
)
− h (FQ0(x))

)
=

1

tn

(
FQtn

(x)− FQ0(x)
)
ḣ (ξn)

für ein ξn ∈ [0, 1]. Es gilt außerdem

lim
n→∞

∣∣∣∣ 1tn (FQtn
(x)− FQ0(x)

)∣∣∣∣
=

∣∣∣∣ ddt
∫

1(−∞,x]dQt

∣∣∣∣
t=0

∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∫ 1(−∞,x]g2 dQ0

∣∣∣∣
≤

∫
1(−∞,x] |g2| dQ0

≤
∫

|g2| dQ0

nach [52], Seite 164, Satz 1.179. Für jedes ε > 0 existiert also ein n0 ∈ N, so
dass ∣∣∣∣ 1tn (FQtn

(x)− FQ0(x)
)∣∣∣∣ ≤ ∫ |g2| dQ0 + ε

für alle n ≥ n0 gilt. Insgesamt erhält man für alle n ≥ n0 die Majorante

|fn(x)| =

∣∣∣∣ 1tn (h (FQtn
(x)
)
− h (FQ0(x))

)∣∣∣∣ dPtndµ
(x)

=

∣∣∣∣ 1tn (FQtn
(x)− FQ0(x)

)
ḣ (ξn)

∣∣∣∣ dPtndµ
(x)

≤
∣∣∣∣ 1tn (FQtn

(x)− FQ0(x)
)∣∣∣∣ dPtndµ

(x) max
ξ∈[0,1]

∣∣∣ḣ (ξ)∣∣∣
≤

(∫
|g2| dQ0 + ε

)
max
ξ∈[0,1]

∣∣∣ḣ (ξ)∣∣∣ dPtn
dµ

(x)

=: gn(x). (2.2)

Es gilt außerdem dPtn
dµ → dP0

dµ für n → ∞ in L1 (µ)-Norm nach Bemerkung
1.5, weil die L2 (P0)-Differenzierbarkeit der Kurve t 7→ Pt insbesondere die
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Stetigkeit der Abbildung t 7→ dPt
dP0

an der Stelle t = 0 bzgl. der L1 (P0)-Norm
impliziert, vgl. [52], Seite 174. Hieraus folgt

gn(x) →
(∫

|g2| dQ0 + ε

)
max
ξ∈[0,1]

∣∣∣ḣ (ξ)∣∣∣ dP0

dµ
(x) (2.3)

in L1 (µ)-Norm für n→ ∞. Außerdem gilt∫
gn(x)dµ(x) =

(∫
|g2| dQ0 + ε

)
max
ξ∈[0,1]

∣∣∣ḣ (ξ)∣∣∣ . (2.4)

Mit (2.2), (2.3) und (2.4) erhält man nach dem Satz von Pratt die Konvergenz

lim
n→∞

∫
fn(x) = lim

n→∞

∫
1

tn

(
h
(
FQtn

(x)
)
− h (FQ0(x))

) dPtn
dµ

(x)dµ(x)

=

∫
ḣ (FQ0(x))

[∫
1(−∞,x](y)g2(y)dQ0(y)

]
dP0

dµ
(x)dµ(x)

=

∫
ḣ (FQ0(x))

[∫
1(−∞,x](y)g2(y) dQ0(y)

]
dP0(x),

vgl. [9], Seite 258-259. Mit dem Satz von Fubini ergibt sich∫
ḣ (FQ0(x))

[∫
1(−∞,x]g2 dQ0

]
dP0(x)

=

∫ [∫
ḣ (FQ0(x))1(−∞,x](y)g2(y)dQ0(y)

]
dP0(x)

=

∫ [∫
ḣ (FQ0(x))1[y,+∞)(x)g2(y)dP0(x)

]
dQ0(y)

=

∫
g2(y)

[∫
ḣ (FQ0(x))1[y,+∞)(x)dP0(x)

]
dQ0(y).

Insgesamt erhält man

lim
t→0

1

t
(k (Pt ⊗Qt)− k (P0 ⊗Q0))

=

∫
h (FQ0(x)) g1 (x) dP0(x)

+

∫ [∫
ḣ (FQ0(s))1[y,+∞)(s)dP0(s)

]
g2(y)dQ0(y)

=

∫
(g1 (x) + g2 (y)) k̂(x, y)dP0 ⊗Q0(x, y),

wobei k̂(x, y) := h (FQ0(x)) +
∫
ḣ (FQ0(s))1[y,+∞)(s)dP0(s) ist. Das stati-

stische Funktional k ist also differenzierbar an der Stelle P0 ⊗ Q0 mit dem
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Gradienten k̇ := k̂ − EP0⊗Q0

(
k̂
)

nach Definition 1.12. Mit dem Satz von
Fubini erhält man dann

k̇ (x, y) = h (FQ0(x)) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

−
∫ (

h (FQ0(x)) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

)
dP0 ⊗Q0(x, y)

= h (FQ0(x)) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

−
∫
h (FQ0(x)) dP0(x)−

∫ ∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)dQ0(y)

= h (FQ0(x)) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

−k (P0 ⊗Q0)−
∫
ḣ (FQ0(s))

[∫
1(−∞,s](y)dQ0(y)

]
dP0(s)

= h (FQ0(x)) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

−k (P0 ⊗Q0)−
∫
ḣ (FQ0(s))FQ0 (s) dP0 (s) .

Der kanonische Gradient k̃ an der Stelle P0 ⊗ Q0 lässt sich mit Satz 2.2
berechnen, falls die Tangentialräume T (P0,P) und T (Q0,Q) bekannt sind.

Das nachfolgende Lemma liefert eine hinreichende Bedingung für die Dif-
ferenzierbarkeit der von Mises Funktionale, die einen breiten Einzug in die
Theorie der asymptotischen Statistik gefunden hat, vgl. [5], [20], [49] und
[52]. Die Voraussetzungen des Lemmas sind hinreichend schwach und mei-
stens leicht nachzuprüfen.

Lemma 2.10
Sei P⊂M1 (Ω,A) eine nichtparametrische Familie von Wahrscheinlichkeits-
maßen. Es seien t 7→ Pt eine L2(P0)-differenzierbare Kurve in P mit Tan-
gente g ∈ L

(0)
2 (P0) und T : (Ω,A) → (R,B) eine Statistik mit EP0(T

2) <∞.
Falls lim sup

t↓0
EPt(T

2) < ∞ gilt, so ist die Abbildung t 7→ EPt(T ) rechts-

seitig differenzierbar an der Stelle 0 und es gilt

d

dt
EPt(T )

∣∣∣∣
t=0+

= EP0 (Tg) (2.5)

(vgl. [20], Seite 73, Theorem 7.3. oder [5], Seite 457, Proposition 2).

Beweis. vgl. [49], Seite 167, Lemma 5.21 oder [40], Seite 11, Lemma 2.1. ■

Zur Anwendung des obigen Lemmas in der nichtparametrischen Situati-
on braucht man eine mit der L2-Differenzierbarkeit verträgliche Metrik auf
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M1 (Ω,A), d.h. eine L2(0)-differenzierbare Kurve t 7→ Pt in M1 (Ω,A) ist
dann bereits stetig an der Stelle 0 bzgl. dieser Metrik. Die Hellingerdistanz
ist eine solche Metrik, die sich für die nichtparametrischen Untersuchungen
in der Statistik gut eignet.

Definition 2.11 (Hellingerdistanz)
Seien P und Q Wahrscheinlichkeitsmaße auf (Ω,A) mit P,Q ≪ ν für ein
σ-endliches Maß ν. Dann heißt

d(P,Q) =

1

2

∫ ((
dP

dν

) 1
2

−
(
dQ

dν

) 1
2

)2

dν

 1
2

die Hellingerdistanz von P und Q.

Mit Hilfe der Hellingerdistanz kann man die Voraussetzungen von Lem-
ma 2.10 für die nichtparametrischen Familien von Wahrscheinlichkeitsmaßen
formulieren. Im nachfolgenden Satz werden drei äquivalente Möglichkeiten
gegeben, wie man die für die Differenzierbarkeit hinreichende Voraussetzung
aus Lemma 2.10 im nichtparametrischen Kontext ausdrücken kann.

Satz 2.12 (topologische Äquivalenz)
Es seien P ⊂ M1 (Ω,A) eine nichtparametrische Familie von Wahrschein-
lichkeitsmaßen und T : (Ω,A) → (R,B) eine Statistik mit EP0(T

2) <∞ für
ein P0 ∈ P. Es sind folgenden Aussagen äquivalent:

(a) Für alle Folgen (Pn)n∈N aus P mit lim
n→∞

d (Pn, P0) = 0 gilt

lim sup
n→∞

EPn

(
T 2
)
<∞.

(b) Es existiert ein ε > 0 mit der Eigenschaft

sup
{
EP
(
T 2
)
: P ∈ P mit d (P, P0) < ε

}
<∞.

(c) Es existieren ein ε > 0 und ein K > 0, so dass

EP
(
T 2
)
< K

für alle P ∈ P mit d (P, P0) < ε gilt.

Beweis. Die Äquivalenz zwischen (b) und (c) ist leicht zu zeigen.
(a) ⇒ (b) Angenommen, die Aussage (b) ist falsch. Dann existiert eine

Folge (Pn)n∈N ⊂ P mit lim
n→∞

d (Pn, P0) = 0 und lim
n→∞

EPn

(
T 2
)
= ∞. Hieraus

folgt lim supn→∞EPn

(
T 2
)
= ∞. Dies ist ein Widerspruch zu (a).
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(b) ⇒ (a) Sei (Pn)n∈N eine Folge mit lim
n→∞

d (Pn, P0) = 0. Für jedes ε > 0

existiert dann ein n0 ∈ N, so dass d (Pn, P0) < ε für alle n ≥ n0 gilt. Man
erhält somit

lim sup
n→∞

EPn

(
T 2
)
< sup

{
EP
(
T 2
)
: P ∈ P mit d (P, P0) < ε

}
<∞.

■

Es seien k1 : P → R und k2 : Q → R statistische Funktionale. Oft
verwendet man die zusammengesetzten statistischen Funktionale von der
Form

P ⊗Q → R, P ⊗Q 7→ f (k1 (P ) , k2 (Q)) , (2.6)

wobei f : R2 → R eine Abbildung ist. Die Differenzierbarkeit der zusammen-
gesetzten statistischen Funktionale der Form (2.6) wird nun untersucht.

Satz 2.13
Sei k1 : P → R ein statistisches an einer Stelle P0 ∈ P differenzierbares
Funktional mit einem Gradienten k̇1 ∈ L

(0)
2 (P0) und dem kanonischen Gradi-

enten k̃1 ∈ T (P0,P). Sei k2 : Q → R ebenfalls ein statistisches an einer Stel-
le Q0 ∈ Q differenzierbares Funktional mit einem Gradienten k̇2 ∈ L

(0)
2 (Q0)

und dem kanonischen Gradienten k̃2 ∈ T (Q0,Q). Sei U ⊂ R2 eine offene
Menge mit {k1 (P ) : P ∈ P} × {k2 (Q) : Q ∈ Q} ⊂ U . Sei f : U → R eine
an der Stelle (k1 (P0) , k2 (Q0)) differenzierbare Funktion. Es bezeichne

c1 =
∂

∂x
f (x, y)

∣∣∣∣
(x,y)=(k1(P0),k2(Q0))

und

c2 =
∂

∂y
f (x, y)

∣∣∣∣
(x,y)=(k1(P0),k2(Q0))

.

Das statistische Funktional k : P ⊗ Q → R, P ⊗ Q 7→ f (k1 (P ) , k2 (Q)) ist
dann differenzierbar an der Stelle P0 ⊗Q0 und die Abbildung

k̇ : Ω1 × Ω2 → R, (ω1, ω2) 7→ c1k̇1 (ω1) + c2k̇2 (ω2)

ist ein Gradient von k an der Stelle P0 ⊗Q0. Die Abbildung

k̃ : Ω1 × Ω2 → R, (ω1, ω2) 7→ c1k̃1 (ω1) + c2k̃2 (ω2)

ist der kanonische Gradient von k an der Stelle P0 ⊗Q0.

Beweis. Sei t 7→ Pt ⊗ Qt eine L2 (0)-differenzierbare Kurve in P ⊗ Q mit
Tangente g ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0). Nach Satz 1.19 sind die Kurven t 7→ Pt in P

und t 7→ Qt in Q ebenfalls L2 (0)-differenzierbar mit Tangenten g1 ∈ L
(0)
2 (P0)
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und g2 ∈ L
(0)
2 (Q0). Es gilt außerdem g = g1◦π1+g2◦π2. Nach der Kettenregel

der Differentialrechnung (vgl. [19], Seite 267) erhält man

d

dt
k (Pt ⊗Qt)

∣∣∣∣
t=0

=
d

dt
f (k1 (Pt) , k2 (Qt))

∣∣∣∣
t=0

=
∂

∂x
f (x, y)

∣∣∣∣
(x,y)=(k1(P0),k2(Q0))

d

dt
k1 (Pt)

∣∣∣∣
t=0

+
∂

∂y
f (x, y)

∣∣∣∣
(x,y)=(k1(P0),k2(Q0))

d

dt
k2 (Qt)

∣∣∣∣
t=0

= c1

∫
g1k̇1 dP0 + c2

∫
g2k̇2 dQ0

=

∫
(g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2)

(
c1k̇1 ◦ π1 + c2k̇2 ◦ π2

)
dP0 ⊗Q0

=

∫
gk̇ dP0 ⊗Q0.

Das statistische Funktional k : P ⊗ Q → R ist somit differenzierbar an der
Stelle P0 ⊗ Q0 und die Abbildung k̇ ist ein Gradient von k. Insbesondere
ist die Abbildung k̃ ein Gradient von k an der Stelle P0 ⊗ Q0. Nach Satz
1.21 ergibt sich k̃ ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q), weil c1k̃1 ∈ T (P0,P) und c2k̃2 ∈
T (Q0,Q) sind. Nach Satz 1.17 und Bemerkung 1.18 erhält man nun, dass
die Abbildung k̃ der kanonische Gradient von k an der Stelle P0⊗Q0 ist. ■

Beispiel 2.14
Es gelten die Voraussetzungen aus Satz 2.13.

1. Sei f : R2 → R, (x, y) 7→ x+ y. Das statistische Funktional

k : P ⊗Q, P ⊗Q 7→ k1 (P ) + k2 (Q)

ist dann differenzierbar an der Stelle P0 ⊗ Q0 mit dem kanonischen
Gradienten k̃ = k̃1 ◦ π1 + k̃2 ◦ π2. Die Abbildung k̇ = k̇1 ◦ π1 + k̇2 ◦ π2
ist ein Gradient von k an der Stelle P0 ⊗Q0.

2. Sei f : R2 → R, (x, y) 7→ xy. Das statistische Funktional

k : P ⊗Q, P ⊗Q 7→ k1 (P ) k2 (Q)

ist differenzierbar an der Stelle P0 ⊗ Q0 mit dem kanonischen Gradi-
enten

k̃ = k2 (Q0) k̃1 ◦ π1 + k1 (P0) k̃2 ◦ π2.

Die Abbildung k̇ = k2 (Q0) k̇1 ◦π1+k1 (P0) k̇2 ◦π2 ist ein Gradient von
k an der Stelle P0 ⊗Q0.
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3. Sei f : R2 → R, (x, y) 7→ x
y . Das statistische Funktional

k : P ⊗Q, P ⊗Q 7→ k1 (P )

k2 (Q)

ist differenzierbar an der Stelle P0 ⊗ Q0 mit dem kanonischen Gradi-
enten

k̃ =
1

k2 (Q0)
k̃1 ◦ π1 −

k1 (P0)

k2 (Q0)
2 k̃2 ◦ π2.

Die Abbildung k̇ = 1
k2(Q0)

k̇1 ◦ π1 − k1(P0)

k2(Q0)
2 k̇2 ◦ π2 ist ein Gradient von

k an der Stelle P0 ⊗Q0.
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Kapitel 3

Testen impliziter Alternativen
im Zweistichprobenkontext

3.1 Zweistichprobenprobleme beim Testen statisti-
scher Funktionale und Teststatistiken

Es seien P ⊂ M1 (Ω1,A1), Q ⊂ M1 (Ω2,A2) nichtparametrische Familien
von Wahrscheinlichkeitsmaßen und P ⊗ Q := {P ⊗Q : P ∈ P, Q ∈ Q} eine
Familie von Produktmaßen. Für viele Anwendungen kann die statistische
Aufgabe als ein Testproblem bzgl. eines statistischen Funktionals k : P⊗Q →
R formuliert werden. Man interessiert sich unter anderem für die einseitigen
Testprobleme

H = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) = a}

gegen K1 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) > a}

für eine Zahl a ∈ R. Häufig betrachtet man die erweiterte Hypothese

H1 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ≤ a}

für das einseitige Testproblem. Die zweiseitigen Testprobleme

H = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) = a}

gegen K2 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ̸= a}

sind ebenfalls von großer Bedeutung. Für die analogen Einstichprobenpro-
bleme ist es bekannt (vgl. [30], [31] und [33]), dass die Teststatistiken, die
auf dem kanonischen Gradienten beruhen, zu den asymptotisch optimalen
Testfolgen führen. Für die Zweistichprobenprobleme bietet es sich an, die
Zweistichproben-U-Statistiken mit dem kanonischen Gradienten als Kern zu
betrachten. Umfangreiche Informationen zu den allgemeinen U-Statistiken
und insbesondere auch zu den Zweistichproben-U-Statistiken findet man in
[26], [37], [52] und [54].
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Ein statistisches Funktional k : P ⊗ Q → R sei differenzierbar an einer
Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ H mit dem kanonischen Gradienten k̃ ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0) .

Mit ni wird der Umfang der i-ten Stichprobe für i = 1, 2 bezeichnet, wobei n
der gesamte Stichprobenumfang ist. Es seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N
zwei Folgen mit n1 + n2 = n für alle n ∈ N und

lim
n→∞

n2
n

= d (3.1)

für ein d ∈ (0, 1) . Für jedes n ∈ N sei

En = (Ωn1
1 × Ωn2

2 ,A
n1
1 ⊗An2

2 , {P
n1 ⊗Qn2 : P ∈ P, Q ∈ Q})

ein statistisches Experiment. Man erhält dann

Un1,n2 : Ωn1
1 × Ωn2

2 → R,

(ω1,1, . . . , ω1,n1 , ω2,1, . . . , ω2,n2) 7→ 1

n1n2

n1∑
i=1

n2∑
j=1

k̃ (ω1,i, ω2,j) (3.2)

als die Zweistichproben-U-Statistik für das Experiment En mit dem kano-
nischen Gradienten k̃ als Kern. Diese Statistik lässt sich wesentlich verein-
fachen, weil der kanonische Gradient k̃ ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0) eine besonders ein-

fache Struktur besitzt. Nach Satz 2.2 existieren k̃1 ∈ L
(0)
2 (P0) und k̃2 ∈

L
(0)
2 (Q0) mit

k̃ : Ω1 × Ω2 → R, (ω1, ω2) 7→ k̃1 (ω1) + k̃2 (ω2) .

Für die Zweistichproben-U-Statistik Un1,n2 ergibt sich somit

Un1,n2 (ω1,1, . . . , ω1,n1 , ω2,1, . . . , ω2,n2)

=
1

n1n2

n1∑
i=1

n2∑
j=1

k̃ (ω1,i, ω2,j)

=
1

n1n2

n1∑
i=1

n2∑
j=1

(
k̃1 (ω1,i) + k̃2 (ω2,j)

)
=

1

n1

n1∑
i=1

k̃1 (ω1,i) +
1

n2

n2∑
j=1

k̃2 (ω2,j) . (3.3)

Beispiel 3.1 (Wilcoxon Funktional)
Das Wilcoxon-Funktional k : P ⊗ Q 7→

∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dP ⊗ Q(x, y) aus

Anwendung 2.7 ist differenzierbar an jeder Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ P ⊗ Q. Die
Familien P und Q seien voll, vgl. Definition 2.4. Nach Anwendung 2.7 erhält
man dann den kanonischen Gradienten k̃ an der Stelle P0 ⊗Q0 als

k̃ (x, y) = Q0 ((−∞, x]) + P0 ([y,+∞))− 2k (P0 ⊗Q0) .
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Nach Satz 2.2 erhält man außerdem k̃1 (x) = Q0 ((−∞, x])−k (P0 ⊗Q0) und
k̃2 (y) = P0 ([y,+∞))−k (P0 ⊗Q0) . Die Statistik Un1,n2 zu dem kanonischen
Gradienten k̃ an der Stelle P0 ⊗Q0 ergibt sich als

Un1,n2 (x1, . . . , xn1 , y1, . . . , yn2) =
1

n1

n1∑
i=1

Q0 ((−∞, xi])

+
1

n2

n2∑
j=1

P0 ([yj ,+∞))− 2k (P0 ⊗Q0) .

Beispiel 3.2 (von Mises Funktional)
Das von Mises Funktional k : P ⊗ Q 7→

∫
h (ω1, ω2) dP ⊗ Q (ω1, ω2) aus

Beispiel 2.6 sei differenzierbar an einer Stelle P0 ⊗Q0 mit dem kanonischen
Gradienten

k̃ (ω1, ω2) =

∫
h (ω1, ω2) dQ0 (ω2) +

∫
h (ω1, ω2) dP0 (ω1)− 2k (P0 ⊗Q0) .

Es gilt außerdem k̃1 (ω1) =
∫
h (ω1, ω2) dQ0 (ω2)−k (P0 ⊗Q0) und k̃2 (ω2) =∫

h (ω1, ω2) dP0 (ω1)− k (P0 ⊗Q0) nach Satz 2.2. Die Statistik Un1,n2 ergibt
sich dann als

Un1,n2 (ω1,1, . . . , ω1,n1 , ω2,1, . . . , ω2,n2) =
1

n1

n1∑
i=1

∫
h (ω1,i, ω2) dQ0 (ω2)

+
1

n2

n2∑
j=1

∫
h (ω1, ω2,j) dP0 (ω1)

−2k (P0 ⊗Q0) .

Beispiel 3.3 (invariante Funktionale)
Sei h : [0, 1] → R eine differenzierbare Abbildung mit beschränkter Ablei-
tung. Ein invariantes Funktional k : P ⊗ Q 7→

∫
h (FQ (x)) dP (x) ist dann

differenzierbar an jeder Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ P ⊗ Q nach Beispiel 2.9. Die Ab-
bildung

k̇ (x, y) = h (FQ0(x)) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

−k (P0 ⊗Q0)−
∫
ḣ (FQ0(s))FQ0 (s) dP0 (s)

ist ein Gradient des Funktionals k an der Stelle P0⊗Q0. Es gelte T (P0,P) =

L
(0)
2 (P0) und T (Q0,Q) = L

(0)
2 (Q0). Nach Satz 2.2 erhält man dann

k̃1(x) =

∫
k̇ (x, y) dQ0(y)

= h (FQ0(x)) +

∫ ∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)dQ0(y)

−k (P0 ⊗Q0)−
∫
ḣ (FQ0(s))FQ0 (s) dP0 (s)
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= h (FQ0(x))− k (P0 ⊗Q0)

und

k̃2(y) =

∫
k̇ (x, y) dP0(x)

=

∫
h (FQ0(x)) dP0(x) +

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)

−k (P0 ⊗Q0)−
∫
ḣ (FQ0(s))FQ0 (s) dP0 (s)

=

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[y,+∞)(s)dP0(s)−

∫
ḣ (FQ0(s))FQ0 (s) dP0 (s) .

Die von dem kanonischen Gradienten erzeugte Statistik Un1,n2 ergibt sich als

Un1,n2 (x1, . . . , xn1 , y1, . . . , yn2) =
1

n1

n1∑
i=1

h (FQ0(xi))

+
1

n2

n2∑
j=1

∫
ḣ (FQ0(s)) 1[yj ,+∞)(s)dP0(s)

−k (P0 ⊗Q0)−
∫
ḣ (FQ0(s))FQ0 (s) dP0 (s) .

3.2 Lokale asymptotische Normalität der Produkt-
experimente

Die lokale asymptotische Normalität (kurz: LAN) kann man als zentralen
Grenzwertsatz für Experimente betrachten, der eine Grundlage für die Un-
tersuchungen der lokalen asymptotischen Optimalität der Test- und Schätz-
verfahren bildet. Umfangreiche Informationen zu der lokalen asymptotischen
Normalität findet man in [46], [25] und [54]. An dieser Stelle wird kurz an
die Definition der lokalen asymptotischen Normalität erinnert. Für die nicht-
parametrischen Untersuchungen der asymptotischen Optimalität in diesem
Abschnitt reicht die eindimensionale Version der LAN aus.

Definition 3.4 (LAN)
Sei En = (Ωn,An, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θn}) eine Folge von Experimenten mit 0 ∈
Θn ⊂ R und Θn ↑ Θ für n → ∞. Die Folge En heißt lokal asymptotisch
normal (LAN), wenn es Folgen von Zufallsvariablen Xn : Ωn → R und
Rn,ϑ : Ωn → [−∞,∞] gibt, so dass für ein σ > 0 gilt:

(1) log
dPn,ϑ

dPn,0
= ϑXn − 1

2ϑ
2σ2 +Rn,ϑ,

(2) L (Xn | Pn,0) → N
(
0, σ2

)
für n→ ∞,

(3) lim
n→∞

Pn,0 ({|Rn,ϑ| > ε}) = 0 für alle ε > 0 und für alle ϑ ∈ Θ.
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Die Zufallsvariablen (Xn)n∈N werden als zentrale Folge bezeichnet.

Bemerkung 3.5
Häufig sind Pn,ϑ := Pn

ϑ0+
ϑ√
n

Produktmaße, wobei ϑ0 als globaler Parame-

ter und ϑ als lokaler Parameter bezeichnet werden. Der globale Parameter
ϑ0 ∈ Θ wird festgehalten. Der lokale Parameter ϑ kann beliebige Werte
aus

{
ϑ ∈ R : ϑ0 +

ϑ√
n
∈ Θn

}
annehmen, so dass für jedes n ∈ N eine para-

metrische Familie
{
Pn
ϑ0+

ϑ√
n

: ϑ0 +
ϑ√
n
∈ Θn

}
von Wahrscheinlichkeitsmaßen

entsteht.

Bemerkung 3.6
Eine Folge En = (Ωn,An, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θn}) von Experimenten sei LAN. Dann
gilt

Pn,ϑ ◁ Pn,0 und Pn,0 ◁ Pn,ϑ.

Beweis. Die Aussage folgt unmittelbar aus dem ersten Lemma von Le Cam,
vgl. [17], Seite 251, [54], Seite 331 oder [29], Seite 113. ■

Bemerkung 3.7
Eine Folge En = (Ωn,An, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θn}) von Experimenten sei LAN. Es
seien (φin)n∈N zwei Testfolgen für i = 1, 2 mit lim

n→∞

∫
|φ1n − φ2n| dPn,0 = 0.

Nach Lemma 1.29 ergibt sich dann

lim
n→∞

∫
|φ1n − φ2n| dPn,ϑ = 0

für alle ϑ ∈ Θ.

Beim Testen statistischer Funktionale ist es nützlich, wenn eine verschärf-
te Version der LAN-Bedingung zur Verfügung steht. Dann kann man die
lokale Trenngeschwindigkeit n−

1
2 durch eine Folge tn mit lim

n→∞
n

1
2 tn = 1 er-

setzen. Man betrachtet dann das asymptotische Verhalten der Experimente

En =
(
Ωn,An,

{
Pnϑ0+tnϑ : ϑ0 + tnϑ ∈ Θn

})
für einen fest gewählten globalen Parameter ϑ0 ∈ Θ. Aus diesem Grund wird
eine gleichmäßige LAN-Bedingung angegeben, die in der Literatur ULAN-
Bedingung heißt.

Definition 3.8 (ULAN)
Sei En = (Ωn,An, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θn}) eine LAN-Folge von Experimenten. Die
Folge En heißt ULAN, falls für alle kompakten Mengen K ⊂ R und für alle
ε > 0 folgt

lim
n→∞

sup
ϑ∈K∩Θn

Pn,0 ({|Rn,ϑ| > ε}) = 0. (3.4)
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Die äquivalente Bedingung an die Restglieder Rn,ϑ ist die Konvergenz

lim
n→∞

Pn,0 ({|Rn,ϑn | > ε}) = 0 (3.5)

für alle konvergenten Folgen ϑn → ϑ und für alle ε > 0.

Für die Zweistichprobenprobleme braucht man zusätzliche Hilfsmittel,
die die Arbeit mit der LAN für die Familien der Produktmaße erleichtern.
Sind zwei Folgen von Experimenten gegeben, so interessiert man sich für
die lokalen asymptotischen Eigenschaften der Folge der Experimenten, die
auf Familien der Produktmaße beruhen. Eine umfassende Antwort auf diese
Fragestellung wird in Satz 3.10 gegeben.

Definition 3.9 (Produktexperiment)
Es seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen mit n1+n2 = n für alle
n ∈ N und lim

n→∞
n2
n = d ∈ (0, 1). Es seien E1,n = (Ω1,n,A1,n, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θn})

und E2,n = (Ω2,n,A2,n, {Qn,ϑ : ϑ ∈ Θn}) zwei Folgen von Experimenten. Das
Produktexperiment wird definiert als

En = (Ω1,n1 × Ω2,n2 , A1,n1 ⊗A2,n2 , {Pn1,ϑ ⊗Qn2,ϑ : ϑ ∈ Θn}) . (3.6)

Satz 3.10 (LAN von Produktexperimenten)
Die Voraussetzungen aus Definition 3.9 seien erfüllt. Es gelte außerdem 0 ∈
Θn ⊂ R für alle n ∈ N und Θn ↑ Θ für n → ∞. Die Folge (Ei,n)n∈N von
Experimenten sei LAN mit Xi,n als zentrale Folge für i = 1, 2. Dann ist die
Folge (En)n∈N der Produktexperimente LAN mit

Xn : Ω1,n1 × Ω2,n2 → R,
(ω1,n1 , ω2,n2) 7→ X1,n1 (ω1,n1) +X2,n2 (ω2,n2)

als zentrale Folge.

Beweis. Nach Definition 3.4 existieren Folgen (Rn,ϑ)n∈N und
(
R̃n,ϑ

)
n∈N

von
Zufallsvariablen für jedes ϑ ∈ Θ, so dass gilt:

(1) log
dPn,ϑ

dPn,0
= ϑX1,n− 1

2ϑ
2σ21+Rn,ϑ und log

dQn,ϑ

dQn,0
= ϑX2,n− 1

2ϑ
2σ22+R̃n,ϑ,

(2) L (X1,n | Pn,0) → N
(
0, σ21

)
und L (X2,n | Qn,0) → N

(
0, σ22

)
in Vertei-

lung für n→ ∞,

(3) lim
n→∞

Pn,0 ({|Rn,ϑ| > ε}) = 0 und lim
n→∞

Qn,0

({∣∣∣R̃n,ϑ∣∣∣ > ε
})

= 0 für
alle ϑ ∈ Θ und alle ε > 0.

Man erhält zunächst

log
dPn1,ϑ ⊗Qn2,ϑ

dPn1,0 ⊗Qn2,0
(ω1,n1 , ω2,n2)

= log

(
dPn1,ϑ

dPn1,0
(ω1,n1)

dQn2,ϑ

dQn2,0
(ω2,n2)

)
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= log

(
dPn1,ϑ

dPn1,0
(ω1,n1)

)
+ log

(
dQn2,ϑ

dQn2,0
(ω2,n2)

)
= ϑX1,n1 (ω1,n1)−

1

2
ϑ2σ21 +Rn1,ϑ (ω1,n1)

+ϑX2,n2 (ω2,n2)−
1

2
ϑ2σ22 + R̃n2,ϑ (ω2,n2)

= ϑ (X1,n1 (ω1,n1) +X2,n2 (ω2,n2))−
1

2
ϑ2
(
σ21 + σ22

)
+Rn1,ϑ (ω1,n1) + R̃n2,ϑ (ω2,n2) .

Für die Folge (Xn)n∈N von Zufallsvariablen erhält man unmittelbar

L (Xn | Pn1,0 ⊗Qn2,0) = L (X1,n1 | Pn1,0) ∗ L (X2,n2 | Qn2,0)

→ N
(
0, σ21

)
∗N

(
0, σ22

)
= N

(
0, σ21 + σ22

)
für n → ∞, weil L (X1,n1 | Pn1,0) und L (X2,n2 | Qn2,0) stochastisch unab-
hängig sind. Für jedes ε > 0 gilt außerdem

Pn1,0 ⊗Qn2,0

({∣∣∣Rn1,ϑ + R̃n2,ϑ

∣∣∣ > ε
})

≤ Pn1,0 ⊗Qn2,0

({
|Rn1,ϑ| >

ε

2

})
+ Pn1,0 ⊗Qn2,0

({∣∣∣R̃n2,ϑ

∣∣∣ > ε

2

})
= Pn1,0

({
|Rn1,ϑ| >

ε

2

})
︸ ︷︷ ︸

→0

+Qn2,0

({∣∣∣R̃n2,ϑ

∣∣∣ > ε

2

})
︸ ︷︷ ︸

→0

für n→ ∞. Somit ist alles bewiesen. ■

Satz 3.11 (ULAN von Produktexperimenten)
Es gelten die Voraussetzungen aus Satz 3.10. Die Folgen E1,n und E2,n von
Experimenten seien ULAN. Die Folge (En)n∈N der Produktexperimente ist
dann ebenfalls ULAN.

Beweis. Nach Satz 3.10 reicht es die Bedingung (3.5) nachzuweisen. Sei
(ϑn)n∈N eine Folge mit ϑn ∈ Θn für alle n ∈ N und lim

n→N
ϑn = ϑ für ein

ϑ ∈ Θ. Man erhält dann für jedes ε > 0 die Konvergenz

Pn1,0 ⊗Qn2,0

({∣∣∣Rn1,ϑn + R̃n2,ϑn

∣∣∣ > ε
})

≤ Pn1,0

({
|Rn1,ϑn | >

ε

2

})
︸ ︷︷ ︸

→0

+Qn2,0

({∣∣∣R̃n2,ϑn

∣∣∣ > ε

2

})
︸ ︷︷ ︸

→0

für n→ ∞. Die Bedingung (3.5) ist somit erfüllt. ■

Definition 3.12
Sei Θ ⊂ R mit (−ε, ε) ⊂ Θ für ein ε > 0. Ein Experiment E (Ω,A, {Pϑ : ϑ ∈ Θ})
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heißt L2 (P0)-differenzierbar mit Tangente g ∈ L
(0)
2 (P0), falls die Kurve

ϑ 7→ Pϑ L2 (P0)-differenzierbar mit Tangente g ∈ L
(0)
2 (P0) ist.

Die L2-Differenzierbarkeit eines Experimentes ist eine Glattheitseigen-
schaft. Der folgende Satz von Le Cam verifiziert LAN für die geeigneten
Folgen von L2(0)-differenzierbaren Experimenten und zeigt dabei die zen-
trale Rolle der Tangente an der Stelle 0.

Satz 3.13 (von Le Cam)
Sei E = (Ω,A, {Pϑ : ϑ ∈ Θ}) ein L2(0)-differenzierbares Experiment mit
Tangente g ∈ L

(0)
2 (P0) und g ̸= 0. Sei

(
(cn,i)1≤i≤n

)
n∈N

⊂ R eine Drei-
ecksschema von Regressionskoeffizienten mit

(i) max
1≤i≤n

|cn,i| → 0 für n→ ∞,

(ii)
n∑
i=1

c2n,i → c2 > 0 für n→ ∞.

Sei En =

(
Ωn,An,

{
n⊗
i=1

Pcn,iϑ : ϑ ∈ Θn

})
eine Folge von Experimenten mit

Θn ⊂ {ϑ : cn,iϑ ∈ Θ für alle i ∈ {1, . . . , n}}. Dann erfüllt (En)n∈N die LAN-
Bedingung und die Folge

Xn (ω1, . . . , ωn) :=
n∑
i=1

cn,ig (ωi)

von Zufallsvariablen ist eine zentrale Folge. Außerdem gilt

lim
n→∞

∫
X2
n dP

n
0 = c2

∫
g2dP0.

Beweis. vgl. [54], Seite 317, Satz 6.130 oder [29], Seite 126, Satz 14.8. ■

Satz 3.14
Es gelten die Voraussetzungen aus Satz 3.13. Die Folge (En)n∈N der Experi-
mente aus Satz 3.13 ist dann ULAN.

Beweis. vgl. [29], Seite 138, Beispiel 14.18 oder [54], Seite 317, Satz 6.130.
■

Anwendung 3.15
Seien E1 = (Ω1,A1, {Pϑ : ϑ ∈ Θ}) und E2 = (Ω2,A2, {Qϑ : ϑ ∈ Θ}) zwei
L2(0)-differenzierbare Experimente mit Tangenten g1 ∈ L

(0)
2 (P0) und g2 ∈

L
(0)
2 (Q0). Außerdem gelte g1 ̸= 0 und g2 ̸= 0. Seien

(
(cn,i)1≤i≤n

)
n∈N

⊂
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R und
(
(c̃n,i)1≤i≤n

)
n∈N

⊂ R zwei Dreiecksschemata von Regressionskoeffi-

zienten, die den Bedingungen (i) und (ii) aus Satz 3.13 entsprechen. Dann
gilt

lim
n→∞

n∑
i=1

c2n,i = c21 > 0 und lim
n→∞

n∑
i=1

c̃2n,i = c22 > 0.

Die Folgen E1,n =

(
Ωn1 ,An

1 ,

{
n⊗
i=1

Pcn,iϑ : ϑ ∈ Θn

})
und

E2,n =

(
Ωn2 ,An

2 ,

{
n⊗
i=1

Qc̃n,iϑ : ϑ ∈ Θn

})
von Experimenten erfüllen die ULAN-

Bedingung nach Satz 3.13. Seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen
mit lim

n→∞
n2
n = d ∈ (0, 1) und n1 + n2 = n für alle n ∈ N. Die Folge En der

Produktexperimente erfüllt dann nach Satz 3.10 die ULAN-Bedingung mit

Xn (ω1,1, . . . , ω1,n1 , ω2,1, . . . , ω2,n2) =

n1∑
i=1

cn1,ig1 (ω1,i) +

n2∑
i=1

c̃n2,ig2 (ω2,i)

als zentrale Folge. Es gilt außerdem

lim
n→∞

VarPn1
0 ⊗Qn2

0
(Xn) = c21

∫
g21dP0 + c22

∫
g22dQ0.

Die Regressionskoeffizienten können zum Beispiel als

cn1,i :=
1√
n

und c̃n2,i :=
1√
n

(3.7)

gewählt werden. Man erhält dann c21 = 1− d und c22 = d. Hieraus folgt

lim
n→∞

VarPn1
0 ⊗Qn2

0
(Xn) = (1− d)

∫
g21dP0 + d

∫
g22dQ0.

Die Abbildung g : Ω1×Ω2 → R, (ω1, ω2) 7→ g1 (ω1)+g2 (ω2) ist die Tangente
zu der L2(0)-differenzierbaren Kurve ϑ 7→ Pϑ⊗Qϑ an der Stelle 0, vgl. Satz
1.19. Die Tangente g und die Regressionskoeffizienten bestimmen also die
asymptotischen Eigenschaften der Produktexperimente (En)n∈N.
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3.3 Asymptotisches Verhalten der Teststatistik

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die lokalen asymptotischen Eigen-
schaften der Teststatistik

Tn :=
√
nUn1,n2

analysiert, wobei Un1,n2 die von dem kanonischen Gradient k̃ erzeugte Zwei-
stichproben-U-Statistik ist, vgl. (3.2). Mit (3.3) ergibt sich zunächst

Tn (ω1,1, . . . , ω1,n1 , ω2,1, . . . , ω2,n2) =

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 (ω1,i) +

√
n

n2

n2∑
j=1

k̃2 (ω2,j) ,

(3.8)
wobei k̃ : Ω1×Ω2 → R, (ω1, ω2) 7→ k̃1 (ω1)+ k̃2 (ω2) der kanonische Gradient
eines statistischen Funktionals k : P ⊗Q → R an der Stelle P0 ⊗Q0 ist, vgl.
Satz 2.2.

Satz 3.16 (Asymptotisches Verhalten von Tn unter P0 ⊗Q0)
Seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen mit n1 + n2 = n für alle
n ∈ N und lim

n→∞
n2
n = d ∈ (0, 1). Dann gilt

L (Tn |Pn1
0 ⊗Qn2

0 ) → N

(
0,

1

1− d

∥∥∥k̃1∥∥∥2
L2(P0)

+
1

d

∥∥∥k̃2∥∥∥2
L2(Q0)

)

für n→ ∞, wobei
∥∥∥k̃1∥∥∥2

L2(P0)
=
∫
k̃21 dP0 und

∥∥∥k̃2∥∥∥2
L2(Q0)

=
∫
k̃22 dQ0 sind.

Beweis. Die i-te kanonische Projektion wird mit πi bezeichnet. Nach dem
zentralen Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller (vgl. [1], Satz 28.3) erhält man
unmittelbar die Konvergenz

L

(√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦ πi

∣∣∣∣∣Pn1
0

)
→ N

(
0,

1

1− d

∫
k̃21 dP0

)
und

L

√
n

n2

n2∑
j=1

k̃2 ◦ πj

∣∣∣∣∣∣Qn2
0

→ N

(
0,

1

d

∫
k̃22 dQ0

)

für n→ ∞, weil k̃1 ∈ L
(0)
2 (P0) und k̃2 ∈ L

(0)
2 (Q0) sind. Insgesamt folgt

L (Tn |Pn1
0 ⊗Qn2

0 ) = L

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦ πi +
√
n

n2

n2∑
j=1

k̃2 ◦ πn1+j

∣∣∣∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0


→ N

(
0,

1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)
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für n → ∞, weil lim
n→∞

n2
n = d ∈ (0, 1) nach Voraussetzung gilt und die

Verteilungen L
( √

n
n1

∑n1
i=1 k̃1 ◦ πi

∣∣∣Pn1
0

)
und L

( √
n

n2

∑n2
j=1 k̃2 ◦ πj

∣∣∣Qn2
0

)
sto-

chastisch unabhängig sind. ■

Zur Anwendung der asymptotischen Testtheorie bleibt noch die gemein-
same asymptotische Verteilung der zentralen Folge

Xn =

n1∑
i=1

cn1,i g1 ◦ πi +
n∑

i=n1+1

c̃n2,i g2 ◦ πi (3.9)

und der Statistik Tn zu untersuchen.

Satz 3.17 (gemeinsame asymptotische Verteilung)
Seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen mit n1 + n2 = n und

lim
n→∞

n2
n = d ∈ (0, 1). Die Regressionskoeffizienten

(
(cn,i)1≤i≤n

)
n∈N

⊂ R und(
(c̃n,i)1≤i≤n

)
n∈N

⊂ R der zentralen Folge Xn seien allgemein gewählt und
erfüllen die Bedingungen aus Satz 3.13. Außerdem existieren die Grenzwerte

lim
n→∞

n−
1
2

n∑
i=1

cn,i = a1 und lim
n→∞

n−
1
2

n∑
i=1

c̃n,i = a2.

Dann gilt

L
(
(Tn, Xn)

t |Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞. Die Einträge der Kovarianzmatrix ergeben sich als

σ21 =
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0,

σ22 = c21

∫
g21 dP + c22

∫
g22 dQ,

σ12 = a1
1√
1− d

∫
k̃1g1 dP0 + a2

1√
d

∫
k̃2g2 dQ0.

Beweis. Nach dem Cramér-Wold-Device (vgl. [13], Seite 357) reicht es für
alle (λ1, λ2) ∈ R2 zu zeigen, dass

L (λ1Tn + λ2Xn |Pn1
0 ⊗Qn2

0 ) → N
(
0, λ21σ

2
1 + 2λ1λ2σ12 + λ22σ

2
2

)
für n→ ∞ konvergiert. Man erhält zuerst

λ1Tn + λ2Xn = λ1

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦ πi +
√
n

n2

n2∑
j=1

k̃2 ◦ πn1+j


+λ2

 n1∑
i=1

cn1,i g1 ◦ πi +
n2∑
j=1

c̃n2,j g2 ◦ πn1+j
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=

n1∑
i=1

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi + λ2cn1,i g1 ◦ πi

)

+

n2∑
j=1

(
λ1

√
n

n2
k̃2 ◦ πn1+j + λ2c̃n2,j g2 ◦ πn1+j

)
.

Nach dem zentralen Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller (vgl. [1], Satz 28.3)
ergibt sich die Konvergenz

L

(
n1∑
i=1

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi + λ2cn1,ig1 ◦ πi

)∣∣∣∣∣Pn1
0

)
→ N

(
0, v21

)
und

L

 n2∑
j=1

(
λ1

√
n

n2
k̃2 ◦ πj + λ2c̃n2,jg2 ◦ πj

)∣∣∣∣∣∣Qn2
0

→ N
(
0, v22

)
für n→ ∞, weil k̃1, g1 ∈ L

(0)
2 (P0) und k̃2, g2 ∈ L

(0)
2 (Q0) sind. Die Varianzen

v21 und v22 erhält man als folgende Grenzwerte:

v21 = lim
n→∞

VarPn1
0

(
n1∑
i=1

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi + λ2cn1,ig1 ◦ πi

))

= lim
n→∞

(
n1∑
i=1

VarPn1
0

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi + λ2cn1,ig1 ◦ πi

))

= lim
n→∞

(
n1∑
i=1

VarPn1
0

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi

)
+

n1∑
i=1

VarPn1
0

(λ2cn1,ig1 ◦ πi)

+ 2

n1∑
i=1

CovPn1
0

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi, λ2cn1,ig1 ◦ πi

))

= λ21VarP0

(
k̃1

)
lim
n→∞

(
n

n1

)
+ λ22VarP0 (g1) lim

n→∞

(
n1∑
i=1

c2n1,i

)

+2λ1λ2CovP0

(
k̃1, g1

)
lim
n→∞

( √
n

√
n1

1
√
n1

n1∑
i=1

cn1,i

)

= λ21
1

1− d

∫
k̃21 dP0 + λ22c

2
1

∫
g21dP0 + 2λ1λ2

1√
1− d

a1

∫
k̃1g1 dP0

und

v22 = lim
n→∞

VarQn2
0

 n2∑
j=1

(
λ1

√
n

n2
k̃2 ◦ πj + λ2c̃n2,jg2 ◦ πj

)
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= λ21VarQ0

(
k̃2

)
lim
n→∞

(
n

n2

)
+ λ22VarQ0 (g2) lim

n→∞

 n2∑
j=1

c̃2n2,j


+2λ1λ2CovQ0

(
k̃2, g2

)
lim
n→∞

 √
n

√
n2

1
√
n2

n2∑
j=1

c̃n2,j


= λ21

1

d

∫
k̃22 dQ0 + λ22c

2
2

∫
g22dQ0 + 2λ1λ2

1√
d
a2

∫
k̃2g2 dQ0.

Insgesamt ergibt sich

L (λ1Tn + λ2Xn |Pn1
0 ⊗Qn2

0 )

= L

(
n1∑
i=1

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi + λ2cn1,ig1 ◦ πi

)
|Pn1

0

)

∗L

 n2∑
j=1

(
λ1

√
n

n2
k̃2 ◦ πj + λ2c̃n2,jg2 ◦ πj

)
|Qn2

0


→ N

(
0, v21

)
∗N

(
0, v22

)
= N

(
0, v21 + v22

)
,

für n→ ∞, weil die Verteilungen L
(∑n1

i=1

(
λ1

√
n

n1
k̃1 ◦ πi + λ2cn1,i g1 ◦ πi

)
|Pn1

0

)
und L

(∑n2
j=1

(
λ1

√
n

n2
k̃2 ◦ πj + λ2c̃n2,jg2 ◦ πj

)
|Qn2

0

)
stochastisch unabhängig

sind. Die Varianz v21 + v22 erhält man als

v21 + v22 = λ21
1

1− d

∫
k̃21 dP0 + λ22c

2
1

∫
g21dP0 + 2λ1λ2

1√
1− d

a1

∫
k̃1g1 dP0

+λ21
1

d

∫
k̃22 dQ0 + λ22c

2
2

∫
g22dQ0 + 2λ1λ2

1√
d
a2

∫
k̃2g2 dQ0

= λ21

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)
+λ22

(
c21

∫
g21dP0 + c22

∫
g22dQ0

)
+2λ1λ2

(
a1

1√
1− d

∫
k̃1g1 dP0 + a2

1√
d

∫
k̃2g2 dQ0

)
.

Somit ist alles bewiesen. ■

3.4 Asymptotische Eigenschaften der einseitigen Tests

Die Ergebnisse aus Satz 3.17 werden nun zum asymptotisch optimalen Te-
sten der statistischen Funktionale angewandt. Dies erfordert allerdings noch
einige Vorbereitungen.
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Eine Folge En = (Ωn,An, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θn}) von Experimenten sei LAN
mit (Xn)n∈N als zentrale Folge. Man betrachtet die Folge der einseitigen
Testprobleme

H1,n = {ϑ ∈ Θn : ϑ ≤ 0} gegen K1,n = {ϑ ∈ Θn : ϑ > 0} .

Die gebräuchlichen Tests sind von der Gestalt

φn =


1 >
λn Sn = cn
0 <

,

die durch die Nebenbedingung

lim
n→∞

EPn,0 (φn) = α (3.10)

festgelegt sind.

Definition 3.18
Eine Testfolge (φn)n∈N heißt asymptotisch {0}-α-ähnlich, falls die Bedingung
(3.10) erfüllt ist.

Derartige Testfolgen lassen sich mit Hilfe der Theorie von Le Cam ver-
gleichen. Die Vorgehensweise von Le Cam führt dann zu den wichtigen Er-
gebnissen der asymptotischen Testtheorie. Insbesondere kann die asympto-
tische Gütefunktion einer asymptotisch {0}-α-ähnlichen Testfolge berechnet
werden.

Satz 3.19 (asymptotische Gütefunktion)
Sei (φn)n∈N eine asymptotisch {0}-α-ähnliche Testfolge. Außerdem gelte

L
(
(Sn, Xn)

t |Pn,0
)

→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞. Für jedes ϑ ∈ Θ gilt dann

lim
n→∞

EPn,ϑ
(φn) = Φ

(
ϑ
σ12
σ1

− u1−α

)
,

wobei Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung bezeichnet und
u1−α := Φ−1 (1− α) das (1− α)-Quantil von Φ ist.

Beweis. vgl. [29], Seite 147, Satz 15.2. oder [17], Chapter 7. ■

Für die einseitigen Testprobleme

H1 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ≤ a}

gegen K1 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) > a} (3.11)
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wird eine lokale Parametrisierung des Testproblems in Abhängigkeit von ei-
nem statistischen Funktional k : P ⊗Q → R gesucht.

Ein statistisches Funktional k : P⊗Q → R sei differenzierbar an der Stelle
P0 ⊗ Q0 mit dem kanonischen Gradienten k̃ ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0) . Außerdem

gelte ∥∥∥k̃∥∥∥2
L2(P0⊗Q0)

̸= 0.

Sei t 7→ Pt ⊗ Qt eine L2 (0)-differenzierbare Kurve in P ⊗ Q mit Tangente
g ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0). Ferner gilt g = g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2 für die Tangenten g1 ∈

L
(0)
2 (P0) und g2 ∈ L

(0)
2 (Q0), vgl. Satz 1.19. Eine lokale Parametrisierung des

Testproblems (3.11) erhält man zum Beispiel durch

Hp
n = {Pn1

0 ⊗Qn2
0 } gegen Kp

n =

{
Pn1

t√
n

⊗Qn2
t√
n

}
(3.12)

für ein t > 0, wobei die Bedingung

lim
n→∞

k
(
P t√

n
⊗Q t√

n

)
− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

> 0 (3.13)

für alle t > 0 vorausgesetzt wird, vgl. [30] und [31]. Die Bedingung (3.13)
impliziert insbesondere ∫

k̃g dP0 ⊗Q0 > 0

wegen

lim
n→∞

k
(
P t√

n
⊗Q t√

n

)
− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

= t

∫
k̃g dP0 ⊗Q0.

Die NullhypotheseHp
n lässt sich ebenfalls erweitern. Sei s 7→ Ps⊗Qs eine wei-

tere L2(0)-differenzierbare Kurve in P ⊗Q mit Tangente h ∈ L2 (P0 ⊗Q0).
Außerdem gelte

lim
n→∞

k
(
P s√

n
⊗Q s√

n

)
− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

≤ 0 (3.14)

für alle s > 0. Die erweiterte Nullhypothese Hp,e
n ergibt sich dann als

Hp,e
n =

{
Pn1

s√
n
⊗Qn2

s√
n

}
(3.15)

für ein s > 0. Sowohl für das Testproblem (3.12) als auch für das erweiterte
Testproblem

Hp,e
n gegen Kp

n
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eignet sich die Testfolge

ψn =


1 >

Tn c
0 ≤

, (3.16)

wobei Tn die Teststatistik wie in (3.8) ist. Der kritische Wert

c := u1−α

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

wird unabhängig von n gewählt. Es ist zu beachten, dass∥∥∥k̃∥∥∥2
L2(P0⊗Q0)

=

∫
k̃21 dP0 +

∫
k̃22 dQ0 ̸= 0

nach Voraussetzung gilt.
Die impliziten Alternativen aus (3.12) und die impliziten Hypothesen

(3.15) lassen sich noch etwas verallgemeinern, indem man die lokalen Pa-
rameter t√

n
durch die geeigneten Nullfolgen (tn)n∈N ersetzt, vgl. [30] und

[31]. Die Parametrisierung ist dann durch die lokalen Werte des Funktio-
nals gegeben. Für ein ϑ ∈ R \ {0} sei (tn (ϑ))n∈N eine Nullfolge, welche die
Bedingung

k
(
Ptn(ϑ) ⊗Qtn(ϑ)

)
= k (P0 ⊗Q0) + n−

1
2ϑ+ o

(
n−

1
2

)
(3.17)

für n → ∞ erfüllt. Die Folge
(
Ptn(ϑ) ⊗Qtn(ϑ)

)
n∈N der Wahrscheinlichkeits-

maße wird für ϑ > 0 als implizite Alternative und für ϑ < 0 als implizite
Hypothese bezeichnet. Es sei zusätzlich vorausgesetzt, dass

∫
k̃g dP0⊗Q0 ̸= 0

ist. Dann gilt

ϑ = lim
n→∞

k
(
Ptn(ϑ) ⊗Qtn(ϑ)

)
− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

= lim
n→∞

k
(
Ptn(ϑ) ⊗Qtn(ϑ)

)
− k (P0 ⊗Q0)

tn (ϑ)

tn (ϑ)

n−
1
2

=

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)
lim
n→∞

(
n

1
2 tn (ϑ)

)
. (3.18)

Die Folge

t̃n(ϑ) = n−
1
2ϑ

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

erfüllt somit die Bedingung (3.17) nach Konstruktion. Für alle ϑ ∈R\ {0}
existiert also eine Nullfolge (tn (ϑ))n∈N , die der Bedingung (3.17) genügt.
Seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen mit n1 + n2 = n für alle
n ∈ N und lim

n→∞
n2
n = d ∈ (0, 1). Die Folge

En =
(
Ωn1
1 × Ωn2

2 , A
n1
1 ⊗An2

2 ,
{
Pn1

t̃n(ϑ)
⊗Qn2

t̃n(ϑ)
: ϑ ∈ Θn

})
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der Produktexperimente ist dann ULAN nach Anwendung 3.15.
Wegen lim

n→∞
t̃n(ϑ)
tn(ϑ)

= 1 folgt

lim
n→∞

∥∥∥Pn1

tn(ϑ)
⊗Qn2

tn(ϑ)
− Pn1

t̃n(ϑ)
⊗Qn2

t̃n(ϑ)

∥∥∥ = 0

nach [29], Satz 14.17, weil die Folge (En)n∈N von Experimenten ULAN ist.
Man erhält somit

lim
n→∞

∫
φn dP

n1

tn(ϑ)
⊗Qn2

tn(ϑ)
= lim

n→∞

∫
φn dP

n1

t̃n(ϑ)
⊗Qn2

t̃n(ϑ)
(3.19)

für jede Testfolge (φn)n∈N nach Hilfssatz 1.26, falls einer der Grenzwerte exi-
stiert. Man sagt, dass alle Testfolgen unter Pn1

tn(ϑ)
⊗Qn2

tn(ϑ)
und Pn1

t̃n(ϑ)
⊗Qn2

t̃n(ϑ)

die gleiche asymptotische Güte besitzen. Die asymptotischen Eigenschaften
der Testfolge (ψn)n∈N werden nun mit Hilfe der Theorie von Le Cam unter-
sucht.

Satz 3.20 (asymptotische Gütefunktion)
Seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen mit n1 + n2 = n für alle
n ∈ N und lim

n→∞
n2
n = d ∈ (0, 1). Es gelte∫

k̃2 dP0 ⊗Q0 ̸= 0 (3.20)

und ∫
k̃g dP0 ⊗Q0 ̸= 0.

Außerdem sei (Ptn ⊗Qtn)n∈N eine Folge mit

k (Ptn ⊗Qtn) = k (P0 ⊗Q0) + n−
1
2ϑ+ o

(
n−

1
2

)
für ein ϑ ∈ R \ {0}. Die Testfolge (ψn)n∈N ist dann asymptotisch {0}-α-
ähnlich und es gilt

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = Φ

(
ϑ

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

− u1−α

)
.

(3.21)
Insbesondere hält die Testfolge (ψn)n∈N asymptotisch das Niveau α für ϑ < 0
ein.

Beweis. Wegen (3.19) reicht es, den Grenzwert

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1

t̃n
⊗Qn2

t̃n

für

t̃n(ϑ) = n−
1
2ϑ

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1
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zu berechnen. Die Testfolge (ψn)n∈N ist asymptotisch {0}-α-ähnlich wegen

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
0 ⊗Qn2

0 = lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 ({Tn > c})

= N

(
0,

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

))
((c,+∞))

= 1− Φ

u1−α
(

1
1−d

∫
k̃21 dP0 +

1
d

∫
k̃22 dQ0

)
1

1−d
∫
k̃21 dP0 +

1
d

∫
k̃22 dQ0


= α.

Nach Satz 3.11 und Anwendung 3.15 erhält man, dass die Folge der Experi-
mente

En =
(
Ωn1
1 × Ωn2

2 ,A
n1
1 ⊗An2

2 ,
{
Pn1

t̃n(ϑ)
⊗Qn2

t̃n(ϑ)
: ϑ ∈ Θn

})
ULAN ist. Eine zentrale Folge ist dann

Xn =

n1∑
i=1

cn1,i g1 ◦ πi +
n2∑
j=1

c̃n2,j g2 ◦ πj+n1 ,

wobei die Koeffizienten cn1,i und c̃n2,j für alle i ∈ {1, . . . , n1} und j ∈
{1, . . . , n2} durch

cn1,i := n−
1
2

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

,

c̃n2,j := n−
1
2

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

gegeben sind. Nach Satz 3.17 ergibt sich die Konvergenz

L
(
(Tn, Xn)

t |Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞. Als Einträge der Kovarianzmatrix erhält man

σ21 =
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0,

σ22 = c21

∫
g21 dP + c22

∫
g22 dQ,

σ12 = a1
1√
1− d

∫
k̃1g1 dP0 + a2

1√
d

∫
k̃2g2 dQ0.
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Die Werte a1 und a2 sind nun zu bestimmen. Es gilt zunächst

a1 = lim
n1→∞

n
− 1

2
1

n1∑
i=1

cn1,i

= lim
n1→∞

n
1
2
1 n

− 1
2

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)
=

√
(1− d)

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

und

a2 = lim
n2→∞

n
− 1

2
2

n2∑
i=1

c̃n2,i

= lim
n1→∞

n
1
2
2 n

− 1
2

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

=
√
d

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

.

Für die Kovarinz σ12 ergibt sich dann

σ12 = a1
1√
1− d

∫
k̃1g1 dP0 + a2

1√
d

∫
k̃2g2 dQ0

=

∫
k̃1g1 dP0

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

+

∫
k̃2g2 dQ0

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

=

(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1(∫
k̃1g1 dP0 +

∫
k̃2g2 dQ0

)
= 1.

Nach Satz 3.19 erhält man die asymptotische Güte als

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1

t̃n(ϑ)
⊗Qn2

t̃n(ϑ)

= Φ

(
ϑ
σ12
σ1

− u1−α

)
= Φ

(
ϑ

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

− u1−α

)
.

■

Bemerkung 3.21
Die asymptotische Gütefunktion wird durch d = lim

n→∞
n2
n , die Normen

∥∥∥k̃1∥∥∥
L2(P0)
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und
∥∥∥k̃2∥∥∥

L2(Q0)
der Komponenten des kanonischen Gradienten k̃ und die lo-

kalen Werte ϑ vollständig beschrieben. Es ist bemerkenswert, dass die asym-
ptotische Gütefunktion von der Tangente g ∈ L2 (P0 ⊗Q0) unabhängig ist.
Die L2(0)-differenzierbaren Kurven sind daher als mathematische Konstruk-
tionen anzusehen, die asymptotisch wieder eliminiert werden, vgl. [30] und
[29].

Satz 3.22
Es seien t 7→ Pt⊗Qt eine L2 (0)-differenzierbare Kurve in P⊗Q mit Tangente
g = 0 ∈ L2 (P0 ⊗Q0) und (ϕn)n∈N eine Testfolge mit

lim
n→∞

∫
ϕn dP

n1
0 ⊗Qn2

0 = α.

Für jede Nullfolge (tn)n∈N mit limn→∞ tn
√
n > 0 gilt dann

lim
n→∞

∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = α.

Beweis. Die Kurven t 7→ Pt in P und t 7→ Qt in Q sind nach Satz 1.19 und
Bemerkung 1.20 beide L2 (0)-differenzierbar mit Tangenten 0 ∈ L2 (P0) und
0 ∈ L2 (Q0). Wegen limn→∞ tn

√
n > 0 erhält man dann∥∥Pn1

tn ⊗Qn2
tn − Pn1

0 ⊗Qn2
0

∥∥ ≤
∥∥Pn1

tn ⊗Qn2
tn − Pn1

tn ⊗Qn2
0

∥∥
+
∥∥Pn1

tn ⊗Qn2
0 − Pn1

0 ⊗Qn2
0

∥∥
=

∥∥Qn2
tn −Qn2

0

∥∥+ ∥∥Pn1
tn − Pn1

0

∥∥
→ 0

für n→ ∞ nach [46], Seite 386, Theorem 75.8. Nach Hilfssatz 1.26 gilt dann

lim
n→∞

∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim
n→∞

∫
ϕn dP

n1
0 ⊗Qn2

0 = α.

■

Satz 3.23 (asymptotisch unverfälschte Testfolge)
Es gelte

∫
k̃2 dP0⊗Q0 ̸= 0. Sei P0⊗Q0 = P̃0⊗Q̃0 ∈ P⊗Q. Es seien t 7→ Pt⊗

Qt und s 7→ P̃s ⊗ Q̃s zwei L2(0)-differenzierbare Kurven mit Tangenten g ∈
L
(0)
2 (P0 ⊗Q0) und h ∈ L

(0)
2

(
P̃0 ⊗ Q̃0

)
. Es gelten außerdem die Bedingungen

lim
n→∞

k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

> 0 (3.22)

und

lim
n→∞

k
(
P̃sn ⊗ Q̃sn

)
− k

(
P̃0 ⊗ Q̃0

)
n−

1
2

≤ 0, (3.23)
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für alle Nullfolgen (tn)n∈N mit limn→∞ tn
√
n > 0 und alle Nullfolgen (sn)n∈N

mit limn→∞ sn
√
n > 0. Die Testfolge (ψn)n∈N für die Testprobleme

Hp,e
n =

{
P̃n1
sn ⊗ Q̃n2

sn

}
gegen Kp

n =
{
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

}
(3.24)

ist dann asymptotisch unverfälscht zum Niveau α.

Beweis. Man setze zuerst

ϑ = lim
n→∞

k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

= lim
n→∞

tn

n−
1
2

k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)

tn

= t

∫
k̃g dP0 ⊗Q0, (3.25)

wobei t := lim
n→∞

tn

n− 1
2

ist. Unmittelbar aus Voraussetzung (3.22) folgt dann

ϑ > 0 und
∫
k̃g dP0 ̸= 0. Mit Hilfe von Satz 3.20 erhält man

lim
n→∞

∫
ψndP

n1
tn ⊗Qn2

tn

= Φ

ϑ
(

1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

︸ ︷︷ ︸
>0

−u1−α


> Φ (−u1−α)
= α.

Es gelte nun

lim
n→∞

k
(
P̃sn ⊗ Q̃sn

)
− k

(
P̃0 ⊗ Q̃0

)
n−

1
2

< 0.

Der Parameter ϑ̃ wird durch

ϑ̃ = lim
n→∞

k
(
P̃sn ⊗ Q̃sn

)
− k

(
P̃0 ⊗ Q̃0

)
n−

1
2

= s

∫
k̃h dP0 ⊗Q0

bestimmt, wobei s := lim
n→∞

snn
1
2 ist. Hieraus folgt ϑ̃ < 0 und

∫
k̃h dP0⊗Q0 ̸=0

nach Voraussetzung. Nach Satz 3.20 ergibt sich

lim
n→∞

∫
ψndP

n1
sn ⊗Qn2

sn

= Φ

ϑ̃
(

1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

︸ ︷︷ ︸
<0

−u1−α
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< Φ (−u1−α)
= α.

Sei nun

lim
n→∞

k
(
P̃sn ⊗ Q̃sn

)
− k

(
P̃0 ⊗ Q̃0

)
n−

1
2

= 0.

Das impliziert
∫
k̃h dP0⊗Q0 = 0. Ohne Einschränkung sei

∫
h2 dP0⊗Q0 ̸= 0,

denn sonst gilt

lim
n→∞

∫
ψndP

n1
sn ⊗Qn2

sn = α

nach Satz 3.22. Sei m ∈ N, so dass P̃sn ⊗ Q̃sn ∈ P ⊗ Q für alle n > m gilt.
Es sei wieder s := lim

n→∞
snn

1
2 . Die Folge

({
P̃n1
sn ⊗ Q̃n2

sn

})
n∈N\{1,...,m}

ist nach

Anwendung 3.15 ULAN mit der zentralen Folge

Xn =

n1∑
i=1

snh1 ◦ πi +
n2∑
j=1

snh2 ◦ πj+n1 .

Nach Satz 3.17 erhält man

L
(
(Tn, Xn)

t
∣∣∣P̃n1

0 ⊗ Q̃n2
0

)
→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞. Es gilt außerdem

σ21 = lim
n→∞

∫
Tn dP

n1
0 ⊗Qn2

0 =
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0 > 0.

Für die Koeffizienten a1 und a2 aus Satz 3.17 ergibt sich

a1 = lim
n→∞

n
− 1

2
1

n1∑
i=1

sn = lim
n→∞

n
1
2
1

n
1
2

snn
1
2 =

√
(1− d)s

und

a2 = lim
n→∞

n
− 1

2
2

n2∑
i=1

sn =
√
ds.

Hieraus folgt

σ12 =
1√
1− d

a1

∫
k̃1h1 dP0 +

1√
d
a2

∫
k̃2h2 dQ0

= s

∫
k̃1h1 dP0 + s

∫
k̃2h2 dQ0

= s

∫
k̃h dP0 ⊗Q0

= 0.
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Nach Satz 3.19 erhält man nun

lim
n→∞

∫
ψn dP̃

n1
sn ⊗ Q̃n2

sn = Φ

 σ12
σ1︸︷︷︸
=0

−u1−α

 = Φ(−u1−α) = α.

■

Definition 3.24
Die Menge F2 enthalte alle Folgen (Ptn ⊗Qtn)n∈N, die die folgenden Bedin-
gungen erfüllen:

1. Die Nullfolge (tn)n∈N erfüllt limn→∞ tn
√
n > 0.

2. Es existieren ein ε > 0 und eine L2 (P0 ⊗Q0)-differenzierbare Kurve
f : (−ε, ε) → P ⊗Q, t 7→ Pt ⊗Qt, so dass f (tn) = Ptn ⊗Qtn für alle
n ∈ N gilt.

Definition 3.25
Die Menge K1 aller impliziten Alternativen für das Testproblem H1 gegen
K1 ist definiert durch

K1 :=
{
(Ptn ⊗Qtn)n∈N ∈ F2 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)) > 0

}
.

Die Menge H1 aller impliziten Hypothesen für das Testproblem H1 gegen K1

ist gegeben durch

H1 :=
{
(Ptn ⊗Qtn)n∈N ∈ F2 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)) ≤ 0

}
.

Bemerkung 3.26

Die Statistik Tn setzt sich aus zwei Teilen
√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦πi und
√
n

n2

n∑
i=n1+1

k̃2 ◦πi

zusammen, die jeweils nur von einer der beiden Stichproben abhängen. Es
stellt sich die Frage, ob eine gewichtete Summe dieser beiden Anteile eine
geeignete Teststatistik für das Testproblem H1 gegen K1 darstellt. Es wird
hier jedoch gezeigt, dass die Testfolgen auf Basis der gewichteten Summe der
beiden Anteile von Tn im Allgemeinen asymptotisch verfälscht sind und das
Niveau α asymptotisch nicht einhalten. Seien (an)n∈N ⊂ R und (bn)n∈N ⊂
R zwei Folgen mit lim

n→∞
an = a, lim

n→∞
bn = b und a ̸= b. Außerdem seien∫

k̃21 dP0 ̸= 0 und
∫
k̃22 dQ0 ̸= 0. Die Teststatistik Sn wird durch

Sn = an

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦ πi + bn

√
n

n2

n∑
i=n1+1

k̃2 ◦ πi
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für alle n ∈ N definiert. Als gemeinsame asymptotische Verteilung von Sn
und Xn erhält man

L
(
(Sn, Xn)

t |Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞. Die Einträge der Kovarianzmatrix ergeben sich als

σ21 = a2
1

1− d

∫
k̃21 dP0 + b2

1

d

∫
k̃22 dQ0,

σ22 = c21

∫
g21 dP + c22

∫
g22 dQ,

σ12 =

(
a

∫
k̃1g1 dP0 + b

∫
k̃2g2 dQ0

)(∫
k̃g dP0 ⊗Q0

)−1

.

Die Testfolge

ϕn =


1 >

Sn u1−ασ
2
1

0 ≤

ist asymptotisch {0}-α-ähnlich, d.h. es gilt

lim
n→∞

∫
ϕn dP

n1
0 ⊗Qn2

0 = α.

Die Voraussetzungen aus Satz 3.20 seien erfüllt. Analog wie in Satz 3.20
erhält man dann die asymptotische Gütefunktion

lim
n→∞

∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn

= Φ

ϑ a
∫
k̃1g1 dP0 + b

∫
k̃2g2 dQ0∫

k̃g dP0 ⊗Q0

(
a2 1

1−d
∫
k̃21 dP0 + b2 1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

− u1−α

 ,

wobei

ϑ = lim
n→∞

k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

=

∫
k̃g dP0 ⊗Q0 lim

n→∞
n

1
2 tn

ist. Falls der Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) reichhaltig genug ist, so
existiert eine Tangente g ∈ K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) mit∫

k̃1g1 dP0 +

∫
k̃2g2 dQ0 =

∫
k̃g dP0 ⊗Q0 > 0

und
a

∫
k̃1g1 dP0 + b

∫
k̃2g2 dQ0 < 0,
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wobei g = g1◦π1+g2◦π2 mit g1 ∈ L
(0)
2 (P0) und g2 ∈ L

(0)
2 (Q0) nach Satz 1.19

gilt. Es seien t 7→ Pt ⊗ Qt eine L2 (0)-differenzierbare Kurve mit Tangente
g und (tn)n∈N eine Nullfolge mit limn→∞ tn

√
n > 0. Die Folge (ϕn)n∈N der

Tests ist asymptotisch verfälscht zum Niveau α für die implizite Alternative(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N . Es gilt nämlich

lim
n→∞

∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn

= Φ

ϑ
a
∫
k̃1g1 dP0 + b

∫
k̃2g2 dQ0∫

k̃g dP0 ⊗Q0

(
a2 1

1−d
∫
k̃21 dP0 + b2 1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2︸ ︷︷ ︸

<0

−u1−α


< Φ (−u1−α)
= α,

wobei
ϑ =

∫
k̃g dP0 ⊗Q0 lim

n→∞
n

1
2 tn > 0

ist. Analog erhält man implizite Hypothesen, so dass die Testfolge (ϕn)n∈N
das Niveau α asymptotisch nicht einhält.

Als Nächstes werden asymptotische Optimalitätseigenschaften der Test-
folge (ψn)n∈N aus (3.16) untersucht. Die Neyman-Pearson Tests spielen dabei
die Rolle der Vergleichsobjekte, weil sie die optimale Gütefunktion besitzen.
Deswegen wird im nächsten Lemma die asymptotische Gütefunktion für eine
Folge der Neyman-Pearson Tests berechnet.

Lemma 3.27
Es seien

(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ K1 eine implizite Alternative und t 7→ Pt ⊗ Qt

die zugehörige L2 (P0 ⊗Q0)-differenzierbare Kurve in P ⊗ Q mit Tangente
g ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0). Die Tangente g besitzt dann die eindeutige Darstellung

g = g1◦π1+g2◦π2 mit g1 ∈ L
(0)
2 (P0) und g2 ∈ L

(0)
2 (Q0) . Sei (αn)n∈N ⊂ (0, 1)

eine Folge mit lim
n→∞

αn = α. Es bezeichne φn den Neyman-Pearson Test für
Pn1
0 ⊗Qn2

0 gegen Pn1
tn ⊗Qn2

tn zum Niveau αn. Die asymptotische Gütefunktion
der Testfolge (φn)n∈N ergibt sich dann als

lim
n→∞

∫
φndP

n1
tn ⊗Qn2

tn = Φ(tσ − u1−α) ,

wobei t = lim
n→∞

n
1
2 tn und σ =

(
(1− d)

∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2 sind.

Beweis. Der Parameter ϑ wird durch

ϑ = lim
n→∞

k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2
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definiert. Nach Voraussetzung gilt dann ϑ > 0. Wie in Satz 3.23 erhält man

ϑ = t

∫
k̃g dP0 ⊗Q0. (3.26)

Die LAN-Eigenschaften der Produktexperimente implizieren

log

(
dPn1

tn ⊗Qn2
tn

dPn1
0 ⊗Qn2

0

)
= ϑXn −

1

2
ϑσ22 +Rn,ϑ,

wobei

Xn =

n1∑
i=1

tn
ϑ
g1 ◦ πi +

n2∑
i=1

tn
ϑ
g2 ◦ πi+n1

und σ22 = lim
n→∞

∫
X2
ndP

n1
0 ⊗Qn2

0 sind. Für σ22 ergibt sich

σ22 = lim
n→∞

(
t2n
ϑ2
n1

∫
g21 dP0 +

t2n
ϑ2
n2

∫
g22 dQ0

)
=

1

ϑ2

∫
g21 dP0 lim

n→∞
nt2n

n1
n

+
1

ϑ2

∫
g22 dQ0 lim

n→∞
nt2n

n2
n

=
1

ϑ2
t2 (1− d)

∫
g21 dP0 +

1

ϑ2
t2d

∫
g22 dQ0

=
1

ϑ2
t2σ2

= σ2
(∫

k̃g dP0 ⊗Q0

)−2

. (3.27)

Sei Sn := log

(
dP

n1
tn

⊗Qn2
tn

dP
n1
0 ⊗Qn2

0

)
+ 1

2ϑσ
2
2 die Teststatistik des Neyman-Pearson

Tests φn. Für jedes ε > 0 gilt dann

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 (|ϑXn − Sn| > ε) = lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 (|Rn,ϑ| > ε)

= 0.

Den Test φ̃n erhält man aus dem Neyman-Pearson Test φn, indem die Test-
statistik Sn durch ϑXn ersetzt wird. Nach Satz 1.27 gilt dann

lim
n→∞

∫
|φn − φ̃n| dPn1

0 ⊗Qn2
0 = 0.

Nach Bemerkung 3.7 ergibt sich

lim
n→∞

∫
|φn − φ̃n| dPn1

tn ⊗Qn2
tn = 0.

Hieraus folgt

lim
n→∞

∫
φ̃n dP

n1
0 ⊗Qn2

0 = lim
n→∞

∫
φndP

n1
0 ⊗Qn2

0 = α
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und
lim
n→∞

∫
φ̃n dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim
n→∞

∫
φndP

n1
tn ⊗Qn2

tn .

Somit reicht es, den Grenzwert limn→∞
∫
φ̃n dP

n1
tn ⊗Qn2

tn zu bestimmen. Die
gemeinsame asymptotische Verteilung von ϑXn und Xn ergibt sich unmit-
telbar als

L
(
(ϑXn, Xn)

t |Pn,0
)

→ N

((
0
0

)
,

(
ϑ2σ22 ϑσ22
ϑσ22 σ22

))
für n→ ∞. Mit Satz 3.19 erhält man nun

lim
n→∞

∫
φ̃n dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = Φ

(
ϑ
ϑσ22
ϑσ2

− u1−α

)
= Φ(ϑσ2 − u1−α)

= Φ (tσ − u1−α)

mit Hilfe von (3.26) und (3.27). ■

Definition 3.28
Die Menge K+ (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ⊂ K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) wird definiert durch

K+ (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) :=

{
g ∈ K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) :

∫
gk̃ dP0 ⊗Q0 > 0

}
.

Satz 3.29 (Maximin-α-Testfolge)
Der Kegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) sei konvex. Es gelten die Voraussetzungen
aus Satz 3.23. Dann ist die Testfolge (ψn)n∈N aus (3.16) eine asymptotische
Maximin-α-Testfolge für die Folge (Pn1

0 ⊗Qn2
0 )n∈N der Hypothesen gegen die

impliziten Alternativen
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ K1 mit einem fest gewählten im-

pliziten Parameter ϑ > 0, d.h. es gilt

inf
K1

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = max
ϕn

inf
K1

lim sup
n→∞

∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn .

Das Infimum wird über alle impliziten Alternativen
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ K1

mit

lim
n→∞

k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

= ϑ (3.28)

gebildet. Das Maximum wird über alle asymptotisch {0}-α-ähnlichen Testfol-
gen gebildet, vgl. Definition 3.18.

Beweis. Sei
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ K1 eine implizite Alternative. Dann existiert

eine zugehörige L2(0)-differenzierbare Kurve t 7→ Pt ⊗ Qt in P ⊗ Q mit
Tangente g ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0) . Die Tangente g besitzt nach Satz 1.19 die
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Darstellung g = g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2 mit g1 ∈ L
(0)
2 (P0) und g2 ∈ L

(0)
2 (Q0). Wie

in Satz 3.23 ergibt sich

ϑ = lim
n→∞

k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)

n−
1
2

= t

∫
k̃g dP0 ⊗Q0,

wobei t = lim
n→∞

tn

n− 1
2

ist. Sei (ϕn)n∈N eine asymptotisch {0}-α-ähnliche Test-
folge. Es bezeichne φn den Neyman-Pearson Test für Pn0 ⊗Qn0 gegen Pn1

tn ⊗Qn2
tn

zum Niveau max
(
α,
∫
ϕn dP

n
0 ⊗Qn0

)
. Wegen des Neyman-Pearson Lemma

(vgl. [52], Seite 196, Satz 2.7) folgt dann∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn ≤
∫
φn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn .

Nach Lemma 3.27 ergibt sich

lim
n→∞

∫
φn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = Φ

(
t

(
(1− d)

∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2

− u1−α

)

= Φ

ϑ((1− d)
∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

− u1−α

 .

Hieraus folgt

lim sup
n→∞

∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn

≤ lim
n→∞

∫
φn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn

= Φ

ϑ((1− d)
∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

− u1−α

 .

Nun wird das Infimum über alle impliziten Alternativen
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N aus

K1, die die Bedingung (3.28) erfüllen, gebildet. Man erhält dann

inf
K

lim sup
n→∞

∫
ϕn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn

≤ inf
g∈K+(P0⊗Q0,P⊗Q)

Φ

ϑ((1− d)
∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

− u1−α

 .

Die asymptotische Güte

Φ

ϑ((1− d)
∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

− u1−α

 (3.29)
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der Folge der Neyman-Pearson Tests wird mit der asymptotischen Güte

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn

= Φ

(
ϑ

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

− u1−α

)

der Testfolge (ψn)n∈N verglichen. Mit der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung
erhält man zunächst∫

k̃g dP0 ⊗Q0

=

∫ (
1√
1− d

k̃1 +
1√
d
k̃2

)(√
(1− d)g1 +

√
dg2

)
dP0 ⊗Q0

≤

(∫ (
1√
1− d

k̃1 +
1√
d
k̃2

)2

dP0 ⊗Q0

∫ (√
(1− d)g1 +

√
dg2

)2
dP0 ⊗Q0

) 1
2

=

(
(1− d)

∫
g21 dPo + d

∫
g22 dQ0

) 1
2
(

1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

.

Hieraus folgt

ϑ

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

≤ ϑ

(
(1− d)

∫
g21 dPo + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

. (3.30)

In dieser Ungleichung erhält man das Gleichheitszeichen, falls auf beiden Sei-
ten das Infimum über g ∈ K+ (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) gebildet wird. Der Tangen-
tenkegelK (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ist bereits ein Vektorraum, weil er nach Voraus-
setzung konvex ist. Der Vektorraum K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) liegt deshalb dicht
in T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) nach Definition 1.11. Wegen k̃ ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)
existiert also eine Folge (gn)n∈N ⊂ K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) mit

lim
n→∞

∫ (
k̃ − gn

)2
dP0 ⊗Q0 = 0.

Die Tangente gn besitzt nach Satz 1.21 die Darstellung gn = g1n◦π1+g2n◦π2
mit g1n ∈ K (P0,P) und g2n ∈ K (Q0,Q). Man erhält somit

0 = lim
n→∞

∫ (
k̃ − gn

)2
dP0 ⊗Q0

= lim
n→∞

∫ (
k̃1 − g1n

)2
dP0 + lim

n→∞

∫ (
k̃2 − g2n

)2
dQ0.
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Die Tangente hn ist durch

hn =
1

1− d
g1n ◦ π1 +

1

d
g2n ◦ π2

für alle n ∈ N definiert. Es gilt hn ∈ K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) für alle n ∈ N nach
Satz 1.21. Wegen

∫
k̃21 dP0 +

∫
k̃22 dQ0 > 0 ergibt sich

lim
n→∞

∫
hnk̃ dP0 ⊗Q0 =

1

1− d
lim
n→∞

∫
k̃1g1ndP0 +

1

d
lim
n→∞

∫
k̃2g2ndQ0

=
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

> 0.

Hieraus folgt
∫
hnk̃ dP0 ⊗Q0 > 0 und somit hn ∈ K+ (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) für

hinreichend große n ∈ N. Die obere Schranke

inf
g∈K+(P0⊗Q0,P⊗Q)

Φ

ϑ((1− d)
∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

− u1−α


kann nun exakt berechnet werden. Setze h1n = 1

1−dg1n und h2n = 1
dg2n. Man

erhält einerseits

inf
g∈K+(P0⊗Q0,P⊗Q)

Φ

ϑ((1− d)
∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

− u1−α


≤ lim

n→∞
Φ

ϑ((1− d)
∫
h21n dP0 + d

∫
h22n dQ0

) 1
2∫

k̃hndP0 ⊗Q0

− u1−α



= lim
n→∞

Φ


(

1
1−d

∫
g21n dP0 +

1
d

∫
g22n dQ0

) 1
2

1
1−d

∫
g1nk̃1 dP0 +

1
d

∫
g2nk̃2 dQ0

− u1−α



= Φ

ϑ
(

1
1−d

∫
k̃21 dP0 +

1
d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

1
1−d

∫
k̃21 dP0 +

1
d

∫
k̃22 dQ0

− u1−α


= Φ

(
ϑ

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

− u1−α

)
,

andererseits gilt

inf
g∈K+(P0⊗Q0,P⊗Q)

Φ

ϑ((1− d)
∫
g21 dPo + d

∫
g22 dQ0

) 1
2∫

k̃g dP0 ⊗Q0

− u1−α


≥ Φ

(
ϑ

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

− u1−α

)
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wegen der Ungleichung (3.30). Somit ist alles bewiesen. ■

Bemerkung 3.30
Die zum Satz 3.29 analoge Aussage für die Einstichprobenprobleme findet
man in [30] und [29]. Der wesentliche Unterschied zu [30] besteht darin, dass
sowohl die Testfolgen als auch die impliziten Alternativen bei den Zweistich-
probenproblemen von denen bei Einstichprobenproblemen abweichen.

Bemerkung 3.31 (Optimierung des Parameters d)
Der Parameter d wird meistens durch die praktischen Gegebenheiten be-
stimmt. Man kann sich allerdings die Frage stellen, wie dieser Parameter am
günstigsten gewählt werden kann. Das führt zum Optimierungsproblem für
die Funktion

g : (0, 1) → R,

s 7→ Φ

(
ϑ

(
1

1− s

∫
k̃21 dP0 +

1

s

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

− u1−α

)
,

wobei ϑ ∈ R \ {0} ist. Da Φ streng isoton ist, reicht es, das Argument

f : (0, 1) → R,

s 7→ ϑ

(
1

1− s

∫
k̃21 dP0 +

1

s

∫
k̃22 dQ0

)− 1
2

− u1−α

zu maximieren. Es seien
∫
k̃21 dP0 ̸= 0 und

∫
k̃22 dQ0 ̸= 0. Man erhält zunächst

d

ds
f (s) = −1

2
ϑh(s)

(
1

(1− s)2

∫
k̃21 dP0 −

1

s2

∫
k̃22 dQ0

)
,

wobei

h(s) :=

(
1

1− s

∫
k̃21 dP0 +

1

s

∫
k̃22 dQ0

)− 3
2

ist. Nun ist die Gleichung d
dsf(s) = 0 zu lösen. Es ist leicht zu sehen, dass

h(s) > 0 für alle s ∈ (0, 1) gilt. Man erhält somit für alle s ∈ (0, 1) folgende
Äquivalenzen:

d

ds
f(s) = 0 ⇔ −1

2
ϑh(s)

(
1

(1− s)2

∫
k̃21 dP0 −

1

s2

∫
k̃22 dQ0

)
= 0

⇔ 1

(1− s)2

∫
k̃21 dP0 −

1

s2

∫
k̃22 dQ0 = 0

⇔ s2

(1− s)2
=

∫
k̃22 dQ0∫
k̃21 dP0

⇔ s

1− s
= ±

√√√√∫ k̃22 dQ0∫
k̃21 dP0

.
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Sei

p :=

√√√√∫ k̃22 dQ0∫
k̃21 dP0

=

∥∥∥k̃2∥∥∥
L2(Q0)∥∥∥k̃1∥∥∥
L2(P0)

.

Es gilt p > 0 nach Voraussetzung. Die Lösung
s

1− s
= −p

wird wegen s
1−s > 0 für s ∈ (0, 1) verworfen. Aus s

1−s = p folgt s = p
1+p .

Daher existiert eine eindeutige Lösung p
1+p ∈ (0, 1) der Gleichung d

dsf(s) = 0
in dem Intervall (0, 1). Für eine Optimalitätsaussage muss noch das Vorzei-
chenverhalten der Ableitung d

dsf(s) in dem Intervall (0, 1) untersucht werden.

Für s ∈
(
0, p

1+p

)
ergibt sich

d

ds
f(s) = −1

2
ϑh(s)

(
1

(1− s)2

∫
k̃21 dP0 −

1

s2

∫
k̃22 dQ0

)
= −1

2
ϑh(s)

1

(1− s)2
1

s2

∫
k̃21 dP0

(
s2 − (1− s)2

∫
k̃22 dQ0∫
k̃21 dP0

)

= −1

2
ϑh(s)

1

(1− s)2
1

s2

∫
k̃21 dP0

(
s2 − (1− s)2 p2

)
−1

2
ϑh(s)

1

(1− s)2
1

s2

∫
k̃21 dP0 (s− p+ sp) (s+ (1− s) p)

= −1

2
ϑh(s)

1

(1− s)2
1

s2

∫
k̃21 dP0︸ ︷︷ ︸

>0

s (1 + p)︸ ︷︷ ︸
<p

−p


︸ ︷︷ ︸

<0

(s+ (1− s) p)︸ ︷︷ ︸
>0

.

Für s ∈
(

p
1+p , 1

)
erhält man analog

d

ds
f(s) = −1

2ϑ h(s)
1

(1− s)2
1

s2

∫
k̃21 dP0︸ ︷︷ ︸

>0

s (1 + p)︸ ︷︷ ︸
>p

−p


︸ ︷︷ ︸

>0

(s+ (1− s) p)︸ ︷︷ ︸
>0

.

Das Vorzeichenverhalten der Ableitung ḟ(s) := d
dsf(s) und die Bedeutung

der Stelle p
1+p werden nun in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

s ∈
(
0, p

1+p

)
s ∈

(
p

1+p , 1
)

p
1+p

ϑ > 0 ḟ(s) > 0 ḟ(s) < 0 globale Maximumstelle
ϑ < 0 ḟ(s) < 0 ḟ(s) > 0 globale Minimumstelle
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Der Wert

dopt :=
p

1 + p
=

∥∥∥k̃2∥∥∥
L2(Q0)∥∥∥k̃1∥∥∥

L2(P0)
+
∥∥∥k̃2∥∥∥

L2(Q0)

(3.31)

des Parameters d optimiert die asymptotische Gütefunktion (3.21) für alle
ϑ ∈ R\{0} gleichmäßig. Es ist bemerkenswert, dass dopt an der Stelle P0⊗Q0

nur von den Werten
∥∥∥k̃1∥∥∥

L2(P0)
und

∥∥∥k̃2∥∥∥
L2(Q0)

abhängt.

3.5 Asymptotische Eigenschaften der zweiseitigen
Tests

Es werden zunächst die Hilfsmittel vorgestellt, die zur asymptotischen Be-
handlung der zweiseitigen Tests benötigt werden. Es seien Θn ⊂ R eine
Folge von Mengen mit 0 ∈ Θn für alle n ∈ N und Θn ↑ Θ für n → ∞.
Sei En = (Ωn,An, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θn}) eine Folge von Experimenten, die LAN-
Bedingung mit einer zentralen Folge Xn erfüllt. Es wird das zweiseitige Test-
problem H = {ϑ ∈ Θ : ϑ = 0} gegen K = {ϑ ∈ Θ : ϑ ̸= 0} betrachtet. Die
gebräuchlichen Tests, die auf einer Teststatistik Sn beruhen, sind dann von
der Gestalt

φn =


1 >
λn |Sn| = cn
0 <

(3.32)

mit λn ∈ [0, 1] und cn ≥ 0, die durch die Nebenbedingungen

lim
n→∞

EPn,0 (φn) = α (3.33)

und
lim
n→∞

EPn,ϑ
(φn) ≥ α (3.34)

festgelegt sind.

Satz 3.32 (asymptotische Gütefunktion)
Eine Testfolge (φn)n∈N sei von der Form (3.32) und erfülle die Bedingung
(3.33). Außerdem sei

L
(
(Sn, Xn)

t |Pn,0
)

→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞. Für jedes ϑ ∈ Θ gilt dann

lim
n→∞

EPn,ϑ
(φn) = Φ

(
ϑσ12
σ1

− u1−α
2

)
+Φ

(
−ϑσ12

σ1
− u1−α

2

)
.
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Beweis. Setze Λn = log
dPn,ϑ

dPn,0
. Die LAN-Bedingung impliziert

Λn = ϑXn −
1

2
ϑ2σ22 +Rn,ϑ.

Nach der Voraussetzung ergibt sich nun

L
(
(Sn,Λn)

t |Pn,0
)

→ N

((
0

−1
2ϑ

2σ22

)
,

(
σ21 ϑσ12
ϑσ12 ϑ2σ22

))
für n→ ∞. Man erhält somit

α = lim
n→∞

EPn,0 (φn)

= lim
n→∞

(λnPn,0 (|Sn| = cn) + Pn,0 (Sn > cn) + Pn,0 (Sn < −cn))

= 1− Φ

(
lim
n→∞

cn

σ1

)
+Φ

(
−

lim
n→∞

cn

σ1

)

= 2− 2Φ

(
lim
n→∞

cn

σ1

)
.

Hieraus folgt
lim
n→∞

cn = σ1u1−α
2
. (3.35)

Das dritte Lemma von Le Cam (vgl. [17], Seite 257) liefert

L (Sn|Pn,ϑ) → N
(
ϑσ12, σ

2
1

)
für n→ ∞. Mit (3.35) erhält man die Konvergenz

EPn,ϑ
(φn) = λnPn,ϑ (|Sn| = cn) + Pn,ϑ (Sn > cn) + Pn,ϑ (Sn < −cn)

= λnPn,ϑ (|Sn| = cn) + Pn,ϑ

(
Sn − ϑσ12

σ1
<

−cn − ϑσ12
σ1

)
+Pn,ϑ

(
Sn − ϑσ12

σ1
>
cn − ϑσ12

σ1

)
→ Φ

(
ϑσ12
σ1

− u1−α
2

)
+Φ

(
−ϑσ12

σ1
− u1−α

2

)
für n→ ∞. ■

Wir kehren nun zu dem zweiseitigen Zweistichprobenproblem

H2 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) = a}

gegen
K2 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ̸= a} ,
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das beim Testen statistischer Funktionale häufig auftritt, zurück. Zur Lösung
dieses Testproblems wird eine geeignete lokale Parametrisierung vorgestellt,
die analog wie in Abschnitt 3.4 begründet werden kann. Ein statistisches
Funktional k : P ⊗ Q → R sei differenzierbar an einer Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ H2

mit dem kanonischen Gradienten k̃ ∈ L
(0)
2 (P0 ⊗Q0) . Außerdem gelte∫

k̃2dP0 ⊗Q0 ̸= 0. (3.36)

Definition 3.33
Die Menge H2 der impliziten Hypothesen ist definiert durch

H2 :=
{
(Ptn ⊗Qtn)n∈N ∈ F2 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)) = 0

}
.

Die Menge K2 der impliziten Alternativen ist gegeben durch

K2 :=
{
(Ptn ⊗Qtn)n∈N ∈ F2 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)) ̸= 0

}
.

Die Testfolge

ψn =


1 >

|Tn| c
0 ≤

(3.37)

eignet sich für das zweiseitige Testproblem H2 gegen K2, wobei

Tn (ω1,1, . . . , ω1,n1 , ω2,1, . . . , ω2,n2) =

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 (ω1,i) +

√
n

n2

n2∑
j=1

k̃2 (ω2,j)

die Teststatistik wie in (3.8) ist. Der kritische Wert

c := u1−α
2

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

ist unabhängig von n. Es ist zu beachten, dass∥∥∥k̃∥∥∥2
L2(P0⊗Q0)

=

∫
k̃21 dP0 +

∫
k̃22 dQ0 ̸= 0

vorausgesetzt wird.

Satz 3.34
Sei (Ptn ⊗Qtn)n∈N ∈ F2. Der Parameter ϑ sei durch

ϑ := lim
n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0))
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gegeben. Außerdem seien (n1)n∈N ⊂ N und (n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen mit
n1 + n2 = n für alle n ∈ N und lim

n→∞
n2
n = d ∈ (0, 1). Dann gilt

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = Φ

(
ϑ

σ1
− u1−α

2

)
+Φ

(
− ϑ

σ1
− u1−α

2

)
, (3.38)

wobei

σ1 :=

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

.

Beweis. Es wird zuerst gezeigt, dass die Folge (ψn)n∈N die Bedingung (3.33)
erfüllt. Nach Satz 3.16 ergibt sich

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
0 ⊗Qn2

0 = lim
n→∞

(Pn1
0 ⊗Qn2

0 ({Tn > c}) + Pn1
0 ⊗Qn2

0 ({Tn < −c}))

= N
(
0, σ21

)
((c,+∞)) +N

(
0, σ21

)
((−∞,−c))

= N
(
0, σ21

) ((
u1−α

2
σ1,+∞

))
+N

(
0, σ21

) ((
−∞,−u1−α

2
σ1

))
= 1− Φ

(
u1−α

2

)
+Φ

(
−u1−α

2

)
= α.

Für den Parameter ϑ erhält man

ϑ = lim
n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0))

= lim
n→∞

tn
√
n
(k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0))

tn

= t

∫
k̃g dP0 ⊗Q0,

wobei t := lim
n→∞

tnn
1
2 ist. Sei (Ptn ⊗Qtn)n∈N ∈ K2 ∪H2 mit der zugehörigen

Tangente g ∈ L2 (P
n1
0 ⊗Qn2

0 ) . Angenommen, es gilt
∫
g2 dP0⊗Q0 = 0. Nach

Satz 3.22 folgt

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
0 ⊗Qn2

0 = α

und die Behauptung (3.38) gilt wegen

ϑ = t

∫
k̃g dP0 ⊗Q0 = 0.

Es sei nun
∫
g2 dP0 ⊗ Q0 ̸= 0. Nach Satz 1.19 existieren g1 ∈ L

(0)
2 (P0) und

g2 ∈ L
(0)
2 (Q0) mit g = g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2. Die Folge

(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N der
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Wahrscheinlichkeitsmaße ist LAN nach Satz 3.10 mit der zentralen Folge

Xn =

n1∑
i=1

tng1 ◦ πi +
n∑

i=n1+1

tng2 ◦ πi

und

σ22 = lim
n→∞

VarPn1
0 ⊗Qn2

0

(
n1∑
i=1

tng1 ◦ πi +
n∑

i=n1+1

tng2 ◦ πi

)

= lim
n→∞

t2nn

(
n1
n

∫
g21 dP0 +

n2
n

∫
g22 dQ0

)
= t2

(
(1− d)

∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0

)
.

Nach Satz 3.17 erhält man die Konvergenz

L
(
(Tn, Xn)

t |Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞ mit

σ12 = a1
1√
1− d

∫
k̃1g1 dP0 + a2

1√
d

∫
k̃2g2 dQ0.

Für die Koeffizienten a1 und a2 ergibt sich

a1 = lim
n→∞

n
− 1

2
1

n1∑
i=1

tn = lim
n→∞

(n1
n

) 1
2
n

1
2 tn = t

√
1− d

und

a2 = lim
n→∞

n
− 1

2
2

n2∑
i=1

tn = lim
n→∞

(n2
n

) 1
2
n

1
2 tn = t

√
d.

Hieraus folgt

σ12 = t

∫
k̃1g1 dP0 + t

∫
k̃2g2 dQ0 = t

∫
k̃g dP0 ⊗Q0.

Mit Hilfe von Satz 3.32 erhält man nun

lim
n→∞

∫
ψndP

n1
tn ⊗Qn2

tn = Φ

(
σ12
σ1

− u1−α
2

)
+Φ

(
−σ12
σ1

− u1−α
2

)
= Φ

(
ϑ

σ1
− u1−α

2

)
+Φ

(
− ϑ

σ1
− u1−α

2

)
.

■

Korollar 3.35
Die Testfolge (ψn)n∈N ist asymptotisch unverfälscht für K2 gegen H2.
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Beweis. Wegen ϑ = lim
n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)) reicht es zu zei-

gen, dass die asymptotische Gütefunktion

g : R → (0, 1) , ϑ 7→ Φ

(
ϑ

σ1
− u1−α

2

)
+Φ

(
− ϑ

σ1
− u1−α

2

)
ihr globales Minimum an der Stelle ϑ = 0 annimmt. Man erhält zunächst

d

dϑ
g (ϑ) =

1

σ1
f

(
ϑ

σ1
− u1−α

2

)
− 1

σ1
f

(
− ϑ

σ1
− u1−α

2

)
,

wobei f(x) = 1√
2π

exp
(
−x2

2

)
die Lebesgue-Dichte der Standardnormalver-

teilung ist. Es gelten nun folgende Äquivalenzen:

d

dϑ
g (ϑ) = 0

⇔ f

(
ϑ

σ1
− u1−α

2

)
− f

(
− ϑ

σ1
− u1−α

2

)
= 0

⇔ exp

(
−1

2

(
ϑ

σ1
− u1−α

2

)2

+
1

2

(
− ϑ

σ1
− u1−α

2

)2
)

= 1

⇔ exp

(
2u1−α

2

ϑ

σ1

)
= 1

⇔ 2u1−α
2

ϑ

σ1
= 0

⇔ ϑ = 0.

Außerdem gilt d
dϑg (ϑ) < 0 für ϑ < 0 und d

dϑg (ϑ) > 0 für ϑ > 0. Man erhält
somit, dass ϑ = 0 die globale Minimumstelle ist. Somit ist alles bewiesen. ■

Bemerkung 3.36
In dem nächsten Kapitel wird unter anderem gezeigt, dass (ψn)n∈N unter
schwachen Voraussetzungen an den Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) eine
asymptotisch optimale unverfälschte Testfolge für das Testproblem K2 gegen
H2 ist.
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Kapitel 4

Asymptotisch optimales Testen
statistischer Funktionale

4.1 Konvergenz gegen unendlich-dimensionale Gauß-
Shift Experimente

In diesem Abschnitt werden die für weitere Untersuchungen benötigten Kennt-
nisse über unendlich-dimensionale Gauß-Shift Experimente bereitgestellt.
Ausführliche Informationen und viele Beispiele zu diesem Thema findet man
in [46], [45], [25] und [24].

Definition 4.1 (Standard-Gaußprozess)
Es seien (H, ⟨·, ·⟩) ein Hilbertraum und (Ω,A, P0) ein Wahrscheinlichkeits-
raum. Eine lineare Abbildung L : H → L2 (P0) heißt Standard-Gaußprozess,
wenn

L (L (h)|P0) = N
(
0, ∥h∥2

)
für alle h ∈ H gilt.

Definition 4.2 (Gauß-Shift)
Sei (H, ⟨·, ·⟩) ein Hilbertraum. Ein Experiment E = (Ω,A, {Ph : h ∈ H})
heißt Gauß-Shift auf H, wenn

dPh
dP0

= exp

(
L (h)− 1

2
∥h∥2

)
für alle h ∈ H gilt, wobei L : H → L2 (P0) ein Standard-Gaußprozess ist.

Der nachfolgende Satz zeigt die Verbindung zwischen dem Hilbertraum
H und der Topologie der Familie {Ph : h ∈ H} von Wahrscheinlichkeitsma-
ßen bzgl. der Hellingerdistanz. Dieser Zusammenhang überträgt sich dann
ebenfalls auf die Norm der totalen Variation.
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Satz 4.3
Sei E = (Ω,A, {Ph : h ∈ H}) ein Gauß-Shift. Die Hellingerdistanz zwischen
zwei Wahrscheinlichkeitsmaßen des Gauß-Shift Experimentes E ergibt sich
als

d2 (Ph1 , Ph2) = 1− exp

(
−1

8
∥h1 − h2∥2

)
für alle h1, h2 ∈ H.

Beweis. vgl. [46], Seite 346, Remarks 69.8. ■

Korollar 4.4
Sei (hn)n∈N ⊂ H eine konvergente Folge mit lim

n→∞
∥hn − h∥ = 0 für ein

h ∈ H. Dann gilt limn→∞ d (Ph, Phn) = 0 und limn→∞ ∥Phn − Ph∥ = 0.

Beweis. Mit Hilfe von Satz 4.3 ergibt sich

lim
n→∞

d2 (Ph, Phn) = lim
n→∞

(
1− exp

(
−1

8
∥h1 − h2∥2

))
= 0.

Für alle Wahrscheinlichkeitsmaße P,Q ∈ M1 (Ω,A) gilt

d2 (P,Q) ≤ ∥P −Q∥ ≤
√
2d (P,Q)

nach [52], Seite 136, Hilfssatz 1.142. Man erhält somit

0 ≤ lim
n→∞

∥Phn − Ph∥ ≤ lim
n→∞

√
2d (Ph, Phn) = 0.

■

Sei nun P ⊂ M1 (Ω,A) eine nichtparametrische Familie von Wahrschein-
lichkeitsmaßen. Sei P0 ∈ P ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Die lokalen Eigen-
schaften der Familie P an der Stelle P0 werden mit Hilfe des Tangentenkegels
K (P0,P) und des Tangentialraums T (P0,P) beschrieben. Um die Theorie
der Gauß-Shift Experimente anzuwenden fehlt jedoch die Zuordnung zwi-
schen den Wahrscheinlichkeitsmaßen aus P und Tangenten aus T (P0,P) ,
weil im Allgemeinen K (P0,P) ̸= T (P0,P) gilt. Deswegen wird eine semipa-
rametrische Familie P̃ (P0) von Wahrscheinlichkeitsmaßen konstruiert, die lo-
kal an der Stelle P0 den gleichen Tangentialraum T (P0,P) besitzt. Die Kon-
struktion der L2(0)-differenzierbaren Kurven entspricht dem Master-Modell
aus [36].

Satz 4.5 (Konstruktion L2(0)-differenzierbarer Kurven)
Es seien P ∈ M1(Ω,A) ein Wahrscheinlichkeitsmaß und g ∈ L

(0)
2 (P ) eine

Tangente. Dann existiert eine L2(0)-differenzierbare Kurve

R → M1(Ω,A), t 7→ Ptg

mit der Tangente g und P0 = P . Außerdem gilt Ptg ≪ P0 für alle t ∈ R.
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Beweis. Die Funktion ftg :=
(
1 + 1

2 tg
)2
c(tg)−1 mit c(tg) :=

∫ (
1 + 1

2 tg
)2
dP

ist für jedes t ∈ R wohldefiniert, weil

c(tg) =

∫ (
1 +

1

2
tg

)2

dP = 1 +
t2

4

∫
g2 dP ≥ 1

für alle t ∈ R gilt. Man erhält außerdem

d

dt
c (tg)

∣∣∣∣
t=0

=
t

2

∫
g2 dP

∣∣∣∣
t=0

= 0.

Durch Ptg := ftgP wird ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert, da die Bedin-
gungen ftg ≥ 0 und

∫
ftgdP = 1 für alle t ∈ R und g ∈ L

(0)
2 (P ) erfüllt sind.

Insbesondere erhält man P0 = f0P = P .
Es ist zu zeigen, dass die Kurve t 7→ Pt L2 (P0)-differenzierbar mit der

Tangente g ist. Die Bedingung (1.3) ist wegen Ptg ≪ P0 für alle t ∈ R
erfüllt. Es bleibt also die Bedingung (1.2) nachzuweisen. Wegen g ∈ L2 (P0)
gilt P ({g = ∞}) = 0. Für alle ω ∈ Ω \ {g = ∞} erhält man zunächst

lim
t→0

2

t

(∣∣∣∣1 + 1

2
tg (ω)

∣∣∣∣− 1

)
= lim

t→0

2

t

(
1 +

1

2
tg (ω)− 1

)
= g (ω) .

Hieraus folgt die Konvergenz 2
t

(∣∣1 + 1
2 tg
∣∣− 1

)
→ g P -f.s. für t→ 0. Mit der

Dreiecksungleichung ||a| − |b|| ≤ |a− b| erhält man die Majorante∣∣∣∣2t
(∣∣∣∣1 + 1

2
tg

∣∣∣∣− 1

)∣∣∣∣ ≤ 2

|t|

∣∣∣∣1 + 1

2
tg − 1

∣∣∣∣ = |g| .

Nach dem Satz von der dominierten Konvergenz ergibt sich nun

lim
t→0

∥∥∥∥2t
(∣∣∣∣1 + 1

2
tg

∣∣∣∣− 1

)
− g

∥∥∥∥
L2(P0)

= 0, (4.1)

vgl. [9], Seite 259, Satz 5.3. Es gilt außerdem

lim
t→0

c(tg)−
1
2 − 1

t
=

d

dt
c (tg)−

1
2

∣∣∣∣
t=0

= −1

2
c (tg)−

3
2
d

dt
c (tg)

∣∣∣∣
t=0

= 0. (4.2)

Mit (4.1) und (4.2) erhält man insgesamt∥∥∥∥∥2t
((

dPtg
dP0

) 1
2

− 1

)
− g

∥∥∥∥∥
L2(P0)

=

∥∥∥∥2t
(∣∣∣∣1 + 1

2
tg

∣∣∣∣ c(tg)− 1
2 − 1

)
− g

∥∥∥∥
L2(P0)
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=

∥∥∥∥c(tg)− 1
2

(
2

t

(∣∣∣∣1 + t

2
g

∣∣∣∣− 1

)
− g

)
+

2

t

(
c(tg)−

1
2 − 1

)
+g
(
c(tg)−

1
2 − 1

)∥∥∥
L2(P0)

≤ c(tg)−
1
2

∥∥∥∥2t
(∣∣∣∣1 + 1

2
tg

∣∣∣∣− 1

)
− g

∥∥∥∥
L2(P0)

+

∣∣∣∣2t (c(tg)− 1
2 − 1

)∣∣∣∣
+ ∥g∥L2(P0)

∣∣∣c(tg)− 1
2 − 1

∣∣∣
→ 0

für t→ 0. Somit ist alles bewiesen. ■

Definition 4.6 (semiparametrische Familie)
Die semiparametrische Familie P̃ (P0) wird definiert durch

P̃ (P0) := {Ptg ∈ M1 (Ω,A) : g ∈ T (P0,P) , t ∈ R} ,

wobei t 7→ Ptg eine L2 (0)-differenzierbare Kurve mit Tangente g ist. Die
Wahrscheinlichkeitsmaße Ptg sind durch den Dichtequotient

dPtg
dP0

=

(
1 +

1

2
tg

)2

c(tg)−1

mit c(tg) =
∫ (

1 + 1
2 tg
)2
dP0 für alle g ∈ T (P0,P) und t ∈ R gegeben, vgl.

Satz 4.5.

Bemerkung 4.7
Es gilt

P̃ (P0) = {Pg ∈ M1 (Ω,A) : g ∈ T (P0,P)} ,

weil T (P0,P) ein Vektorraum ist.

Im Folgenden wird die schwache Konvergenz von Experimenten kurz vor-
gestellt. Dies führt dann zu der Verallgemeinerung der lokalen asymptoti-
schen Normalität, die sich als schwache Konvergenz gegen ein Gauß-Shift
Experiment neu definieren lässt (vgl. [46], [25] und [24]).

Definition 4.8 (schwache Konvergenz von Experimenten)
Es seien Θ eine nichtleere Menge und (Θn)n∈N eine Folge der Teilmen-
gen von Θ mit Θn ↑ Θ für n → ∞. Eine Folge von Experimenten En =
(Ωn,An, {Pn,h : h ∈ Θn}) , n ∈ N konvergiert schwach gegen ein Experiment
E = (Ω,A, {Ph : h ∈ Θ}), wenn

L
((

dPn,h
dPn,s

)
h∈Z

∣∣∣∣Pn,s)→ L
((

dPh
dPs

)
h∈Z

∣∣∣∣Ps)
für alle endliche Teilmengen Z ⊂ Θ und für jedes s ∈ Θ gilt.
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Definition 4.9 (LAN)
Es seien H ein Hilbertraum und (Hn)n∈N eine Folge der Teilmengen von H
mit Hn ↑ H für n → ∞. Eine Folge En = (Ωn,An, {Pn,h : h ∈ Hn}) , n ∈ N
von Experimenten heißt lokal asymptotisch normal, falls sie schwach gegen
ein Gauß-Shift Experiment auf H konvergiert.

Bemerkung 4.10
Die Definition 4.9 ist verträglich mit der eindimensionalen Version von LAN,
vgl. Definition 3.4.

Satz 4.11 (Hinreichendes und notwendiges Kriterium für LAN)
Eine Folge (En)n∈N von Experimenten ist genau dann lokal asymptotisch
normal, wenn der stochastische Prozess

Ln (h) := log

(
dPn,h
dPn,0

)
+

1

2
∥h∥2

die nachfolgenden Bedingungen erfüllt:

1. Es gilt L (Ln (h)|Pn,0) → N
(
0, ∥h∥2

)
für n→ ∞.

2. Für jedes ε > 0, für alle a, b ∈ R und für alle h1, h2 ∈ H gilt

lim
n→∞

Pn,0 (|aLn (h1) + bLn (h2)− Ln (ah1 + bh2)| > ε) = 0.

Beweis. vgl. [46], Seite 409, Theorem 80.2. ■

Satz 4.12
Für alle n ∈ N und g ∈ T (P0,P) sei Pn,g := Pn1√

n
g

mit P 1√
n
g ∈ P̃ (P0) .

Außerdem sei En := (Ωn,An, {Pn,g : g ∈ T (P0,P)}) . Die Folge (En)n∈N der
Experimente ist dann lokal asymptotisch normal.

Beweis. Zum Beweis wird Satz 4.11 angewandt. Nach Satz 3.13 gilt

log

(
dPn,h
dPn,0

)
=

1√
n

n∑
i=1

h ◦ πi −
1

2

∫
h2dP0 +Rn,h,

wobei lim
n→∞

Pn,0 (|Rn,h| > ε) = 0 für jedes ε > 0 gilt. Hieraus folgt

Ln (h) = log

(
dPn,h
dPn,0

)
+

1

2

∫
h2dP0 =

1√
n

n∑
i=1

h ◦ πi +Rn,h.

Man erhält die schwache Konvergenz

L (Ln (h)|Pn,0) = L

(
1√
n

n∑
i=1

h ◦ πi +Rn,h

∣∣∣∣∣Pn,0
)

→ N

(
0,

∫
h2dP0

)
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für n → ∞ nach dem Zentralen Grenzwertsatz und nach dem Lemma von
Slutsky (vgl. [54], Seite 76). Die Bedingung 1 aus Satz 4.11 ist somit erfüllt.
Es bleibt die Bedingung 2 nachzuweisen. Für jedes ε > 0, für alle a, b ∈ R
und für alle h1, h2 ∈ T (P0,P) ergibt sich

Pn,0 (|aLn (h1) + bLn (h2)− Ln (ah1 + bh2)| > ε)

= Pn,0 (|aRn,h1 + bRn,h2 −Rn,ah1+bh2 | > ε)

≤ Pn,0

(
|aRn,h1 + bRn,h2 | >

ε

2

)
+ Pn,0

(
|Rn,ah1+bh2 | >

ε

2

)
≤ Pn,0

(
|aRn,h1 | >

ε

4

)
+ Pn,0

(
|bRn,h2 | >

ε

4

)
+ Pn,0

(
|Rn,ah1+bh2 | >

ε

2

)
→ 0

für n→ 0. Somit ist alles bewiesen. ■

Bemerkung 4.13
Es gelten die Voraussetzungen aus Satz 4.12. Die Folge (En)n∈N der Ex-
perimente konvergiert dann schwach gegen ein Gauß-Shift Experiment E.
Das Limesexperiment E =

(
Ω̃, Ã, {Qh : h ∈ T (P0,P)}

)
wird nur von dem

Tangentialraum T (P0,P) bestimmt. Die spezielle Konstruktion der L2 (P0)-
differenzierbaren Kurven t 7→ Pth in der Familie P̃ (P0) spielt also keine
Rolle für das Limesexperiment E. Insbesondere gibt es keinen Unterschied
zwischen den L2 (P0)-differenzierbaren Kurven, die in P liegen und deren
Tangenten dann entsprechend im Tangentenkegel K (P0,P) enthalten sind,
und den konstruierten L2 (P0)-differenzierbaren Kurven mit den Tangenten
aus T (P0,P). Man kann die L2 (P0)-differenzierbaren Kurven in P̃ (P0) als
Hilfskonstruktionen betrachten, die asymptotisch wieder eliminiert werden.

4.2 Hauptsatz der asymptotischen Testtheorie und
obere Schranken für die asymptotischen Güte-
funktionen

Der folgende Satz stellt ein mächtiges Mittel zur Herleitung der oberen
Schranken für die asymptotische Gütefunktion dar, vgl. [45] und [46].

Satz 4.14 (Hauptsatz der asymptotischen Testtheorie)
Es seien Θ eine nichtleere Menge und (Θn)n∈N eine Folge der Teilmen-
gen von Θ mit Θn ↑ Θ für n → ∞. Eine Folge von Experimenten En =
(Ωn,An, {Pn,h : h ∈ Θn}) , n ∈ N konvergiere schwach gegen ein Limesex-
periment E = (Ω,A, {Ph : h ∈ Θ}) . Außerdem seien H,K ⊂ Θ nichtleere
Teilmengen mit H ∪K = Θ und H ∩K = ∅. Sei (φn)n∈N eine Testfolge für
das Testproblem H gegen K. Zu jeder Teilfolge

(
φnj

)
j∈N existiert ein Test φ
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für E, so dass gilt:

lim inf
j→∞

∫
φnj dPnj ,h ≤

∫
φdPh für alle h ∈ K

und
lim sup
j→∞

∫
φnj dPnj ,h ≥

∫
φdPh für alle h ∈ H.

Beweis. vgl. [45], Seite 87, Satz 11.8. oder [46], Seite 310, Theorem 62.5. ■

Korollar 4.15
Es gelten die Voraussetzungen aus Satz 4.14. Es seien

Φα (En) :=

{
φ : Ωn → [0, 1] ,

∫
φdPn,h ≤ α für alle h ∈ H ∩Θn

}
die Menge der Niveau α-Tests für En und

Φα,u (En) :=

{
φ ∈ Φα (En) :

∫
φdPn,h ≥ α für alle h ∈ K ∩Θn

}
die Menge der unverfälschten Niveau α-Tests für En. Sei (αn)n∈N ⊂ (0, 1)
eine Folge mit lim

n→∞
αn = α ∈ (0, 1) . Dann gilt

lim sup
n→∞

sup
φn∈Φαn (En)

∫
φn dPn,h ≤ sup

ψ∈Φα(E)

∫
ψ dPh (4.3)

und
lim sup
n→∞

sup
φn∈Φαn,u(En)

∫
φn dPn,h ≤ sup

ψ∈Φα,u(E)

∫
ψ dPh (4.4)

für alle h ∈ K.

Beweis. Zuerst wird die Ungleichung (4.3) bewiesen. Sei g ∈ K fest gewählt.
Sei

(
ϕnj

)
j∈N eine Folge der Tests mit ϕnj ∈ Φαnj

(
Enj

)
und

lim
j→∞

∫
ϕnj dPnj ,g = lim sup

n→∞
sup

φn∈Φαn (En)

∫
φn dPn,g.

Nach Satz 4.14 existiert ein Test ϕ ∈ Φα (E) mit lim infj→∞
∫
ϕnj dPnj ,h ≤∫

ϕdPh für alle h ∈ K und lim supj→∞
∫
ϕnj dPnj ,h ≥

∫
ϕdPh für alle h ∈ H.

Hieraus folgt ϕ ∈ Φα (E). Man erhält somit

lim sup
n→∞

sup
φn∈Φαn (En)

∫
φn dPn,g = lim

j→∞

∫
ϕnj dPnj ,g

= lim inf
j→∞

∫
ϕnj dPnj ,g

≤
∫
ϕdPg

≤ sup
ψ∈Φα(E)

∫
ψ dPg.
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Die Ungleichung (4.4) beweist man analog. ■

Liegt ein Gauß-Shift Experiment als Limesexperiment vor, so kann man
für einige wichtige Testprobleme die oberen Schranken für die asymptotische
Gütefunktion exakt ausrechnen. Es seien H ein Hilbertraum mit der zuge-
hörigen Norm ∥·∥ : H → R≥0 und f : H → R eine lineare Funktion. Sei
E = (Ω,A, {Ph : h ∈ H}) ein Gauß-Shift Experiment. Wir interessieren uns
für das einseitige Testproblem

H l
1 = {h ∈ H : f (h) ≤ 0} gegen K l

1 = {h ∈ H : f (h) > 0} (4.5)

und für das zweiseitige Testproblem

H l
2 = {h ∈ H : f (h) = 0} gegen K l

2 = {h ∈ H : f (h) ̸= 0} . (4.6)

Definition 4.16
Ein Test φ zum Niveau α für das einseitige Testproblem (4.5) heißt Niveau
α-ähnlich, falls

∫
φdPh = α für alle h ∈ H mit f (h) = 0 gilt.

Satz 4.17
Sei φ ein Niveau α-ähnlicher Test für H l

1 gegen K l
1. Dann gilt∫

φdPh ≤ Φ

(
f (h)

∥f∥
− u1−α

)
für alle h ∈ K l

1

und ∫
φdPh ≥ Φ

(
f (h)

∥f∥
− u1−α

)
für alle h ∈ H l

1.

Beweis. vgl. [46], Seite 357, Lemma 71.1. ■

Satz 4.18
Sei φ ein unverfälschter Niveau α-Test für H l

2 gegen K l
2. Für alle h ∈ H gilt

dann ∫
φdPh ≤ Φ

(
f (h)

∥f∥
− u1−α

2

)
+Φ

(
−f (h)

∥f∥
− u1−α

2

)
.

Beweis. vgl. [46], Seite 358, Lemma 71.5. ■

Definition 4.19
Eine Folge (φn)n∈N der Tests für das Testproblem H l

1 gegen K l
1 heißt asym-

ptotisch Niveau α-ähnlich, falls

lim
n→∞

∫
φn dPn,h = α

für alle h ∈ H mit f (h) = 0 gilt.
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Definition 4.20
Es seien Ĥ und K̂ zwei nichtleere Teilmengen von H mit H = Ĥ + K̂. Eine
Folge (φn)n∈N der Tests für das Testproblem Ĥ gegen K̂ heißt asymptotisch
unverfälscht zum Niveau α, falls

lim sup
n→∞

∫
φn dPn,h ≤ α für alle h ∈ Ĥ

und

lim inf
n→∞

∫
φn dPn,h ≥ α für alle h ∈ K̂.

Bemerkung 4.21
Jede asymptotisch unverfälschte Niveau α-Testfolge für H l

1 gegen K l
1 ist

ebenfalls asymptotisch Niveau α-ähnlich (vgl. [46], Seite 429, Definition 82.5).

Satz 4.22
Sei (φn)n∈N eine asymptotisch Niveau α-ähnliche Testfolge für das Testpro-
blem H l

1 gegen K l
1. Dann gilt

lim sup
n→∞

∫
φn dPn,h ≤ Φ

(
f (h)

∥f∥
− u1−α

)
für alle h ∈ K l

1

und

lim inf
n→∞

∫
φdPn,h ≥ Φ

(
f (h)

∥f∥
− u1−α

)
für alle h ∈ H l

1.

Beweis. vgl. [46], Seite 429, Lemma 82.6. ■

Satz 4.23
Eine Folge (φn)n∈N der Tests für das Testproblem H l

2 gegen K l
2 sei asym-

ptotisch unverfälscht zum Niveau α. Für alle h ∈ H gilt dann

lim sup
n→∞

∫
φn dPn,h ≤ Φ

(
f (h)

∥f∥
− u1−α

2

)
+Φ

(
−f (h)

∥f∥
− u1−α

2

)
.

Beweis. vgl. [46], Seite 431, Lemma 82.12. ■

4.3 Asymptotisch optimales Testen statistischer Funk-
tionale bei Einstichprobenproblemen

Es seien (Ω,A) ein Messraum, P ⊂ M1 (Ω,A) eine nichtparametrische Fa-
milie von Wahrscheinlichkeitsmaßen und k : P → R ein statistisches Funk-
tional. Sei a ∈ R eine Zahl. Die einseitigen Testprobleme

H3 = {P ∈ P : k (P ) ≤ a} gegen K3 = {P ∈ P : k (P ) > a} (4.7)
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und die zweiseitigen Testprobleme

H4 = {P ∈ P : k (P ) = a} gegen K4 = {P ∈ P : k (P ) ̸= a} (4.8)

sind von großer Bedeutung, weil viele Testprobleme aus der Praxis sich auf
diese Gestalt bringen lassen. Das statistische Funktional k : P → R sei diffe-
renzierbar an einer Stelle P0 ∈ H4 mit k (P0) = a. Der kanonische Gradient
k̃ ∈ L

(0)
2 (P0) des Funktionals k an der Stelle P0 erfülle∫

k̃2dP0 ̸= 0. (4.9)

Die Parametrisierung der Testprobleme (4.7) und (4.8) erfolgt dann wie in
Abschnitten 3.4 und 3.5. Die ausführliche Darstellung der Parametrisierung
findet man außerdem in [29], [30] und [31].

4.3.1 Asymptotisch optimale einseitige Tests

Definition 4.24
Die Menge F1 enthalte alle Folgen (Ptn)n∈N, die den folgenden Bedingungen
genügen:

1. Die Nullfolge (tn)n∈N erfüllt limn→∞ tn
√
n > 0.

2. Es existieren ein ε > 0 und eine L2 (P0)-differenzierbare Kurve f :
(−ε, ε) → P, t 7→ Pt, so dass f (tn) = Ptn für alle n ∈ N gilt.

Definition 4.25
Die Menge K3 der impliziten Alternativen für das Testproblem (4.7) ist de-
finiert durch

K3 :=
{(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) > 0

}
.

Die Menge H3 der impliziten Hypothesen für das Testproblem (4.7) ist gege-
ben durch

H3 :=
{(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) ≤ 0

}
.

Bemerkung 4.26
In Definition 4.25 reicht es wohl, wenn eine Folge

(
Pntn
)
n∈N in P liegt. Die

zugehörige L2 (P0)-differenzierbare Kurve t 7→ Pt braucht dann nicht in P
zu liegen. Hier wird jedoch die bewährte elegante Formulierung mit Hilfe
des Tangentenkegels K (P0,P) gewählt. Der Tangentenkegel K (P0,P) be-
schreibt in diesem Fall die lokalen Eigenschaften der Mengen aller impliziten
Alternativen K3 und aller impliziten Hypothesen H3. Auf die Verallgemeine-
rung von Definition 4.25 wird deswegen verzichtet. Außerdem ist der Unter-
schied unwesentlich, weil die Familie P in der nichtparametrischen Statistik
meistens nicht genau genug festgelegt ist. Die Modellbildung kann viel mehr
mit Hilfe des Tangentenkegels K (P0,P) geschehen.
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Sei α ∈ (0, 1) . Für das einseitige Testproblem H3 gegen K3 eignet sich
die asymptotisch {0}-α-ähnliche Testfolge

φn =


1 >

1√
n

n∑
i=1

k̃ ◦ πi u1−α

0 ≤

∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

(4.10)

mit
∥∥∥k̃∥∥∥

L2(P0)
=
(∫

k̃2 dP0

) 1
2
. Ausführliche Informationen über diese Test-

folge findet man in [30], [29] und [46].

Satz 4.27
Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Dann sind folgende Aussagen gültig:

1. Für jede Folge
(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 gilt dann

lim
n→∞

∫
φn dP

n
tn = Φ

 ϑ∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

− u1−α

 ,

wobei ϑ = lim
n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) ist.

2. Die Testfolge (φn)n∈N ist asymptotisch unverfälscht zum Niveau α für
H3 gegen K3.

Beweis. vgl. Satz 3.20 und Satz 3.23 oder [30], Theorem 3.1. ■

Definition 4.28
Eine Testfolge (ψn)n∈N für H3 gegen K3 heißt asymptotisch Niveau α-ähnlich,
falls für alle implizite Hypothesen

(
Pntn
)
n∈N ∈ H3 mit

lim
n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) = 0

bereits
lim
n→∞

∫
ψn dP

n
tn = α

gilt.

Satz 4.29
Es gelte

K (P0,P) = T (P0,P) . (4.11)

Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Die Testfolge (φn)n∈N ist dann asympto-
tisch optimal in der Menge aller Testfolgen für H3 gegen K3, die asymptotisch
Niveau α-ähnlich sind.
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Beweis. Es seien
(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 eine Folge von Wahrscheinlichkeitsmaßen

und t 7→ Pt die zugehörige L2 (P0)-differenzierbare Kurve in P mit Tangente
h ∈ K (P0,P) . Wie in (3.18) erhält man dann

ϑ = lim
n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) = t

∫
hk̃ dP0 (4.12)

mit t = lim
n→∞

(
n

1
2 tn

)
. Es gilt außerdem t > 0. Die Testfolge (φn)n∈N ist

asymptotisch Niveau α-ähnlich, denn aus Bedingung

lim
n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) = 0

folgt limn→∞
∫
φn dP

n
tn = α nach Satz 4.27. Die Folge

(
Pntn
)
n∈N von Wahr-

scheinlichkeitsmaßen ist ULAN nach Satz 3.14. Wegen

lim
n→∞

n−
1
2 t

tn
= 1

folgt
lim
n→∞

∥∥∥Pntn − Pn
n− 1

2 t

∥∥∥ = 0

nach [29], Satz 14.17. Man erhält somit

lim
n→∞

∫
ψn dP

n
tn = lim

n→∞

∫
ψn dP

n

n− 1
2 t

(4.13)

für jede Testfolge (ψn)n∈N nach Hilfssatz 1.26, falls einer der Grenzwerte
existiert.
Die Abbildung f : T (P0,P) → R, h 7→

∫
hk̃ dP0 ist linear und stetig. Es gilt

∥f∥ =

(∫
k̃2 dP0

) 1
2

=
∥∥∥k̃∥∥∥

L2(P0)
.

Aus (4.12) ergeben sich folgende zwei Äquivalenzen:

(
Pntn
)
n∈N ∈ K3 ⇔

∫
hk̃ dP0 > 0,

(
Pntn
)
n∈N ∈ H3 ⇔

∫
hk̃ dP0 ≤ 0.

Sei (ψn)n∈N eine asymptotisch Niveau α-ähnliche Testfolge für H3 gegen K3.
Wegen (4.13), (4.11) und Bemerkung 4.7 erhält man dann, dass ψn ein Test
für das einseitige Testproblem

H l
1 = {h ∈ T (P0,P) : f (h) ≤ 0} gegen K l

1 = {h ∈ T (P0,P) : f (h) > 0}
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für das Experiment En = (Ωn,An, {Pn,h : h ∈ T (P0,P)}) aus Satz 4.12 ist.
Beachte, dass an dieser Stelle die Voraussetzung (4.11) eine wichtige Rolle
spielt. Die Folge (En)n∈N der Experimente konvergiert schwach gegen ein

Gauß-Shift Experiment E =
(
Ω̂, Â, {Qh : h ∈ T (P0,P)}

)
nach Satz 4.12.

Die Testfolge (ψn)n∈N ist somit eine asymptotisch Niveau α-ähnliche Test-
folge für das Testproblem H l

1 gegen K l
1. Nach Satz 4.22 ergibt sich dann

lim sup
n→∞

∫
ψn dPn,h ≤ Φ

 ∫ hk̃ dP0∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

− u1−α

 für alle h ∈ K l
1

und

lim inf
n→∞

∫
ψn dPn,h ≥ Φ

 ∫ hk̃ dP0∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

− u1−α

 für alle h ∈ H l
1.

Falls
(
Pntn
)
n∈N ∈ K3 eine implizite Alternative ist, so erhält man

lim sup
n→∞

∫
ψn dP

n
tn = lim sup

n→∞

∫
ψn dP

n
1√
n
t

= lim sup
n→∞

∫
ψn dPn,th

≤ Φ

 t ∫ hk̃ dP0∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

− u1−α


= lim

n→∞

∫
φn dP

n
tn .

Ist
(
Pntn
)
n∈N ∈ H3 eine implizite Hypothese, so ergibt sich

lim inf
n→∞

∫
ψn dP

n
tn = lim inf

n→∞

∫
ψn dP

n
1√
n
t

= lim inf
n→∞

∫
ψn dPn,th

≥ Φ

 t ∫ hk̃ dP0∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

− u1−α


= lim

n→∞

∫
φn dP

n
tn .

Somit ist alles bewiesen. ■
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Die Voraussetzung K (P0,P) = T (P0,P) von Satz 4.29 kann noch abge-
schwächt werden. Der Vektorraum

N
(
k̃, P0,P

)
:=

{
h ∈ T (P0,P) :

∫
k̃h dP0 = 0

}
ist das orthogonale Komplement des kanonischen Gradienten k̃ in dem Tan-
gentialraum T (P0,P) . Der Vektorraum N

(
k̃, P0,P

)
ist somit ein abge-

schlossener Unterraum des Hilbertraums T (P0,P) .

Satz 4.30
Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Gilt N

(
k̃, P0,P

)
⊂ K (P0,P) , so ist

(φn)n∈N eine asymptotisch optimale Testfolge in der Menge aller asympto-
tisch Niveau α-ähnlichen Testfolgen für H3 gegen K3.

Beweis. Es reicht zu zeigen, dass jede asymptotisch Niveau α-ähnliche Test-
folge (ψn)n∈N für H3 gegen K3 bereits eine asymptotisch Niveau α-ähnliche

Testfolge für das Testproblem H l
1 =

{
h ∈ T (P0,P) :

∫
hk̃ dP0 ≤ 0

}
gegen

K l
1 =

{
h ∈ T (P0,P) :

∫
hk̃ dP0 > 0

}
ist. Die Behauptung folgt dann analog

wie im Beweis von Satz 4.29. Sei h ∈ N
(
k̃, P0,P

)
beliebig. Wegen Vor-

aussetzung N
(
k̃, P0,P

)
⊂ K (P0,P) existiert eine L2 (P0)-differenzierbare

Kurve t 7→ Pt in P mit der Tangente h. Man erhält nun

lim
n→∞

∫
ψndPn,h = lim

n→∞

∫
ψndP

n
1√
n

= α

für jede asymptotisch Niveau α-ähnliche Testfolge (ψn)n∈N für H3 gegen K3.
Somit ist alles bewiesen. ■

Die Voraussetzungen aus Satz 4.30 lassen sich weiter abschwächen. Dafür
braucht man ein Ergebnis aus [50], welches in Satz 4.31 vorgestellt wird.

Satz 4.31
Es seien Θ eine beliebige nichtleere Menge und En = (Ωn,An, {Pn,ϑ : ϑ ∈ Θ})
eine Folge von Experimenten, die schwach gegen ein dominiertes Limesex-
periment E = (Ω,A, {Pϑ : ϑ ∈ Θ}) konvergiert. Sei (ϕn)n∈N eine Folge der
Tests für die Experimente (En)n∈N . Die Folge der Gütefunktionen

fn : Θ → [0, 1] , ϑ 7→
∫
ϕndPn,ϑ

konvergiere punktweise gegen eine Funktion f : Θ → [0, 1] , d.h. für alle
ϑ ∈ Θ gelte

lim
n→∞

∫
ϕn dPn,ϑ = f(ϑ).
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Dann existiert ein Test ϕ für das Limesexperiment E mit der Gütefunktion
f, d.h.

∫
ϕdPϑ = f(ϑ) gilt für alle ϑ ∈ Θ.

Beweis. vgl. [50], Theorem 7.1. ■

Satz 4.32
Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Es existiere eine Teilmenge

D ⊂ K (P0,P) ∩N
(
k̃, P0,P

)
,

die bzgl. der L2 (P0)-Norm dicht in N
(
k̃, P0,P

)
liegt. Die Testfolge (φn)n∈N

ist dann asymptotisch optimal in der Menge aller asymptotisch Niveau α-
ähnlichen Testfolgen für H3 gegen K3.

Beweis. Es reicht zu zeigen, dass jede asymptotisch Niveau α-ähnliche Test-
folge (ψn)n∈N für H3 gegen K3 bereits eine asymptotisch Niveau α-ähnliche
Testfolge für das Testproblem H l

1 gegen K l
1 ist. Es muss also gezeigt werden,

dass
lim
n→∞

∫
ψn dPn,h = α (4.14)

für alle h ∈ N
(
k̃, P0,P

)
gilt. Die Bedingung (4.14) ist für alle h ∈ D nach

Voraussetzung erfüllt.
Sei g ∈ N

(
k̃, P0,P

)
\ D beliebig aber fest gewählt. Nach Voraussetzung

existiert eine konvergente Folge (gm)m∈N ⊂ D mit

lim
m→∞

∥g − gm∥L2(P0)
= 0.

Die Folge der Experimente

En = (Ωn,An, {Pn,h : h ∈ T (P0,P)}) , n ∈ N

konvergiert nach Satz 4.12 schwach gegen ein Gauß-Shift Experiment

E =
(
Ω̂, Â, {Ph : h ∈ T (P0,P)}

)
.

Für das Limesexperiment E ergibt sich dann

lim
m→∞

∥Pgm − Pg∥ = 0 (4.15)

nach Korollar 4.4. Im Folgenden zieht man sich auf eine geeignete Folge der
Teilexperimente zurück. Sei (ψni)i∈N eine Teilfolge mit

lim
i→∞

∫
ψni dPni,g = lim sup

n→∞

∫
ψn dPn,g.
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Sei Θg = {gm : m ∈ N} ∪ {g}. Für alle i ∈ N definiere

Eg,supi = (Ωni ,Ani , {Pni,h : h ∈ Θg}) .

Die Folge (Eg,supi )i∈N der Experimente konvergiert dann schwach gegen das
Limesexperiment

Eg,sup =
(
Ω̂, Â, {Ph : h ∈ Θg}

)
.

Die Familie {Ph : h ∈ Θg} der Wahrscheinlichkeitsmaße ist dominiert. Die
Folge

fg,supi : Θg → [0, 1] , h 7→
∫
ψni dPni,h

der Gütefunktionen konvergiert punktweise gegen eine Funktion fg,sup :
Θg → [0, 1] wegen limi→∞

∫
ψni dPni,gm = limn→∞

∫
ψn dPn,gm = α für alle

m ∈ N und limi→∞
∫
ψni dPni,g = lim supn→∞

∫
ψn dPn,g.

Nach Satz 4.31 existiert ein Test ψsup für das Limesexperiment Eg,sup mit
der Gütefunktion ∫

ψsup dPh = fg,sup (h)

für alle h ∈ Θg. Für jedes m ∈ N ergibt sich somit∫
ψsup dPgm = fg,sup (gm) = lim

i→∞

∫
ψni dPni,gm = α.

Wegen (4.15) erhält man nun∫
ψsup dPg = lim

m→∞

∫
ψsup dPgm = α

mit Hilfe von Lemma 1.26. Hieraus folgt

lim sup
n→∞

∫
ψn dPn,g = lim

i→∞

∫
ψni dPni,g = fg,sup (g) =

∫
ψsup dPg = α.

(4.16)
Sei nun

(
ψnj

)
j∈N eine Teilfolge mit

lim
j→∞

∫
ψnj dPnj ,g = lim inf

n→∞

∫
ψn dPn,g.

Für jedes j ∈ N definiere

Eg,infj =
(
Ωnj ,Anj ,

{
Pnj ,h : h ∈ Θg

})
.

Die Folge
(
Eg,infj

)
j∈N

der Experimente konvergiert schwach gegen das do-

minierte Limesexperiment Eg,inf =
(
Ω̂, Â, {Ph : h ∈ Θg}

)
. Die Folge

fg,infj : Θg → [0, 1] , h 7→
∫
ψnj dPnj ,h
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der Gütefunktionen konvergiert punktweise gegen eine Funktion fg,inf : Θg →
[0, 1] . Nach Satz 4.31 existiert ein Test ψinf für das Limesexperiment Eg,inf

mit der Gütefunktion fg,inf . Für alle m ∈ N gilt dann∫
ψinfdPgm = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,gm = α.

Wegen (4.15) und Lemma 1.26 ergibt sich∫
ψinf dPg = lim

m→∞

∫
ψinf dPgm = α.

Man erhält somit

lim inf
n→∞

∫
ψn dPn,g = lim

j→∞

∫
ψnj dPnj ,g =

∫
ψinf dPg = α. (4.17)

Aus (4.16) und (4.17) folgt

lim
n→∞

∫
ψn dPn,g = lim sup

n→∞

∫
ψn dPn,g = lim inf

n→∞

∫
ψn dPn,g = α.

Somit ist alles bewiesen. ■

Bemerkung 4.33
Ist der Tangentenkegel K (P0,P) ein Vektorraum, so ist die Voraussetzung
der Existenz einer Menge D ⊂ K (P0,P) ∩ N

(
k̃, P0,P

)
, die bzgl. der

L2 (P0)-Norm dicht in N
(
k̃, P0,P

)
liegt, bereits erfüllt. Zum Beweis ver-

gleiche Bemerkung 4.41.

4.3.2 Asymptotisch optimale zweiseitige Tests

Zur Behandlung der zweiseitigen Testprobleme

H4 = {P ∈ P : k (P ) = a} gegen K4 = {P ∈ P : k (P ) ̸= a} (4.18)

wird zuerst eine geeignete Parametrisierung vorgestellt. Analog zu den ein-
seitigen Testproblemen wird die nachfolgende Definition begründet:

Definition 4.34
Die Menge K4 der impliziten Alternativen für das Testproblem (4.18) ist
definiert durch

K4 :=
{(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) ̸= 0

}
.

Die Menge H4 der impliziten Hypothesen für das Testproblem (4.18) ist ge-
geben durch

H4 :=
{(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 : lim

n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) = 0

}
.
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Bemerkung 4.35
Definition 4.34 lässt sich analog wie Definition 4.25 verallgemeinern. Aller-
dings treten die gleichen Schwierigkeiten auf und der Vorteil der Verallge-
meinerung ist aus der Sicht der nichtparametrischen Statistik gering, vgl.
Bemerkung 4.26.

Für das zweiseitige Testproblem (4.18) sind die Tests

φn =


1 >∣∣∣∣ 1√

n

n∑
i=1

k̃ ◦ πi
∣∣∣∣ u1−α

2

0 ≤

∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

geeignet. Zunächst wird die asymptotische Gütefunktion der Testfolge (φn)n∈N
berechnet. Dann werden die Optimalitätseigenschaften dieser Testfolge unter
verschiedenen Voraussetzungen an den TangentenkegelK (P0,P) untersucht.

Satz 4.36
Sei t 7→ Pt eine L2 (P0)-differenzierbare Kurve in P mit Tangente g = 0 ∈
L2 (P0). Außerdem sei (ϕn)n∈N eine Testfolge mit lim

n→∞

∫
ϕn dP

n
0 = α. Für

jede Nullfolge (tn)n∈N mit limn→∞ tn
√
n > 0 gilt dann lim

n→∞

∫
ϕn dP

n
tn = α.

Beweis. Nach [46], Seite 386, Theorem 75.8 erhält man

lim
n→∞

∥∥Pntn − Pn0
∥∥ = 0.

Nach Hilfssatz 1.26 gilt dann

lim
n→∞

∫
ϕn dP

n
tn = lim

n→∞

∫
ϕn dP

n
0 = α.

■

Satz 4.37
Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Für jede Folge

(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 gilt dann

lim
n→∞

∫
φn dP

n
tn = Φ

(
ϑ
∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
+Φ

(
−ϑ
∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
,

(4.19)
wobei ϑ = lim

n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) ist.

Beweis. Es wird zunächst gezeigt, dass die Bedingung (3.33) erfüllt ist. Der
Zentrale Grenzwertsatz impliziert die schwache Konvergenz

L

(
1√
n

n∑
i=1

k̃ ◦ πi

∣∣∣∣∣Pn0
)

→ N

(
0,
∥∥∥k̃∥∥∥2

L2(P0)

)
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für n→ ∞. Man erhält somit

lim
n→∞

∫
φn dP

n
0 = lim

n→∞
Pn0

(
1√
n

n∑
i=1

k̃ ◦ πi > u1−α
2

∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

)

+ lim
n→∞

Pn0

(
1√
n

n∑
i=1

k̃ ◦ πi < −u1−α
2

∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

)
= 1− Φ

(
u1−α

2

)
+Φ

(
−u1−α

2

)
= α.

Es seien
(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 eine beliebige aber fest gewählte Folge und g ∈

L
(0)
2 (P0) die zugehörige Tangente. Angenommen, es gilt

∫
g2 dP0 = 0. Nach

Satz 4.36 ergibt sich dann

lim
n→∞

∫
φn dP

n
tn = lim

n→∞

∫
φn dP

n
0 = α.

Mit (4.12) erhält man außerdem

ϑ = lim
n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) =

∫
k̃g dP0 lim

n→∞
n

1
2 tn = 0.

Hieraus folgt die Gültigkeit von (4.19), falls
∫
g2 dP0 = 0 ist.

Sei nun
∫
g2 dP0 ̸= 0. Die Folge

(
Pntn
)
n∈N der Wahrscheinlichkeitsmaße ist

dann LAN mit der zentralen Folge

Xn =
n∑
i=1

tng ◦ πi.

Man erhält zunächst

σ22 = lim
n→∞

VarPn
0
(Xn) = ∥g∥2L2(P0)

lim
n→∞

nt2n = t2 ∥g∥2L2(P0)
,

wobei t := limn→∞ n
1
2 tn ist. Mit Hilfe des Cramér-Wold-Device und des

Zentralen Grenzwertsatzes ergibt sich

L

((
1√
n

n∑
i=1

k̃ ◦ πi, Xn

)t∣∣∣∣∣Pn0
)

→ N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
für n→ ∞ mit σ1 =

∥∥∥k̃∥∥∥
L2(P0)

. Mit (4.12) erhält man

σ12 = lim
n→∞

CovPn
0

(
1√
n

n∑
i=1

k̃ ◦ πi,
n∑
i=1

tng ◦ πi

)
= CovP0

(
k̃, g
)

lim
n→∞

n
1
2 tn

= t

∫
k̃g dP0

= ϑ.
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Nach Satz 3.19 folgt nun

lim
n→∞

∫
φn dP

n
tn = Φ

(
σ12
σ1

− u1−α
2

)
+Φ

(
−σ12
σ1

− u1−α
2

)
=

(
ϑ
∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
+Φ

(
−ϑ
∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
.

■

Korollar 4.38
Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Die Testfolge (φn)n∈N ist dann asympto-
tisch unverfälscht zum Niveau α für das Testproblem H4 gegen K4.

Beweis. Die Aussage folgt aus Satz 4.37 mit Hilfe von (4.12). ■

Satz 4.39
Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Es gelte K (P0,P) = T (P0,P). Die Test-
folge (φn)n∈N ist dann asymptotisch optimal in der Menge aller Testfolgen
für das Testproblem H4 gegen K4, die zum Niveau α asymptotisch unver-
fälscht sind.

Beweis. Betrachte die lineare Funktion f : T (P0,P) → R, h 7→
∫
k̃h dP0.

Analog zum Beweis von Satz 4.29 zeigt man, dass jede asymptotisch unver-
fälschte Niveau α Testfolge (ψn)n∈N für das Testproblem H4 gegen K4 be-
reits eine asymptotisch unverfälschte Niveau α Testfolge für das Testproblem
H l

2 = {h ∈ T (P0,P) : f(h) = 0} gegen K l
2 = {h ∈ T (P0,P) : f(h) ̸= 0} ist.

Nach Satz 4.23 ergibt sich

lim sup
n→∞

∫
ψn dPn,h

≤ Φ

(
f (h)

∥f∥
− u1−α

2

)
+Φ

(
−f (h)

∥f∥
− u1−α

2

)
= Φ

(∫
k̃h dP0

∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
+Φ

(
−
∫
k̃h dP0

∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
für alle h ∈ T (P0,P). Es seien

(
Pntn
)
n∈N ∈ F1 eine Folge von Wahrschein-

lichkeitsmaßen und t 7→ Pt die zugehörige L2 (P0)-differenzierbare Kurve in
P mit Tangente h ∈ L

(0)
2 (P0) . Mit (4.13) und (4.12) erhält man nun

lim sup
n→∞

∫
ψn dP

n
tn

= lim sup
n→∞

∫
ψn dP

n
t√
n

= lim sup
n→∞

∫
ψn dPn,th

≤ Φ

(
t

∫
k̃h dP0

∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
+Φ

(
−t
∫
k̃h dP0

∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
84



= Φ

(
ϑ
∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
+Φ

(
−ϑ
∥∥∥k̃∥∥∥−1

L2(P0)
− u1−α

2

)
= lim

n→∞

∫
φn dP

n
tn ,

wobei t = lim
n→∞

n
1
2 tn und ϑ = lim

n→∞

√
n (k (Ptn)− k (P0)) sind. Somit ist alles

bewiesen. ■

Die Voraussetzung K (P0,P) = T (P0,P) aus Satz 4.39 kann noch abge-
schwächt werden.

Satz 4.40
Die Voraussetzung (4.9) sei erfüllt. Der Tangentenkegel K (P0,P) liege bzgl.
der L2 (P0)-Norm dicht in T (P0,P) . Außerdem sei vorausgesetzt, dass die
Menge K (P0,P)∩N

(
k̃, P0,P

)
bzgl. der L2 (P0)-Norm dicht in N

(
k̃, P0,P

)
liegt. Die Testfolge (φn)n∈N ist dann asymptotisch optimal in der Menge aller
Testfolgen für das Testproblem H4 gegen K4, die asymptotisch unverfälscht
zum Niveau α sind.

Beweis. Sei (ψn)n∈N eine beliebige asymptotisch unverfälschte Testfolge zum
Niveau α für das Testproblem H4 gegen K4. Wie im Beweis von Satz 4.39
reicht es zu zeigen, dass die Testfolge (ψn)n∈N dann bereits asymptotisch
unverfälscht zum Niveau α für das Testproblem H l

2 gegen K l
2 ist. Die Be-

hauptung folgt dann analog wie in Satz 4.39.
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die Folge der Experimente En =

(Ωn,An, {Pn,h : h ∈ T (P0,P)}) nach Satz 4.12 schwach gegen ein Gauß-Shift
Experiment E =

(
Ω̃, Ã, {Ph : h ∈ T (P0,P)}

)
konvergiert. Sei t 7→ Pt eine

L2 (P0)-differenzierbare Kurve in P mit Tangente g ∈ K (P0,P). Nach Vor-
aussetzung gilt dann

lim inf
n→∞

∫
ψndPn,g = lim inf

n→∞

∫
ψndP

n
1√
n

≥ α (4.20)

für alle g ∈ K (P0,P) ∩K l
2 und

lim sup
n→∞

∫
ψndPn,g = lim sup

n→∞

∫
ψndP

n
1√
n

≤ α (4.21)

für alle g ∈ K (P0,P) ∩H l
2, weil die Testfolge (ψn)n∈N asymptotisch unver-

fälscht zum Niveau α für das Testproblem H4 gegen K4 ist.
Sei nun h ∈ K l

2 \K (P0,P) beliebig. Nach Voraussetzung existiert dann
eine Folge (hm)m∈N ⊂ K (P0,P) mit

lim
m→∞

∥h− hm∥L2(P0)
= 0.
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Wegen
∫
hk̃ dP0 ̸= 0 existiert ein m0 ∈ N, so dass

∫
hmk̃ dP0 ̸= 0 für

alle m ≥ m0 gilt. Deswegen wird es ohne Einschränkung angenommen,
dass

∫
hmk̃ dP0 ̸= 0 für alle m ∈ N gilt. Diese Annahme ist äquivalent

zu (hm)m∈N ⊂ K (P0,P)∩K l
2. Für das Gauß-Shift Experiment E ergibt sich

lim
m→∞

∥Ph − Phm∥ = 0

nach Korollar 4.4. Sei nun ε > 0 beliebig aber fest gewählt. Dann existiert
ein k ∈ N mit

∥Ph − Phk∥ ≤ ε

2
.

Sei
(
ψnj

)
j∈N eine Teilfolge, so dass

lim inf
n→∞

∫
ψndPn,h = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,h (4.22)

gilt und der Grenzwert

lim
j→∞

∫
ψnjdPnj ,hk (4.23)

existiert. Die Existenz einer Teilfolge mit (4.22) und (4.23) ist folgenderma-
ßen gesichert. Wähle zunächst eine Teilfolge (ψn)n∈N , N ⊂ N von (ψn)n∈N ,
so dass die Bedingung (4.22) erfüllt ist. Danach wähle eine weitere Teilfolge(
ψnj

)
j∈N der Folge (ψn)n∈N , so dass der Grenzwert (4.23) existiert. Die erste

Bedingung (4.22) bleibt dabei erfüllt, weil alle Teilfolgen der Folge (ψn)n∈N
die Bedingung (4.22) ebenfalls erfüllen.

Die Folge Eh,εj :=
(
Ωnj ,Anj ,

{
Pnj ,h, Pnj ,hk

})
der Experimente konver-

giert schwach gegen das Limesexperiment Eh,ε =
(
Ω̃, Ã, {Ph, Phk}

)
. Nach

Satz 4.31 existiert dann ein Test ψ für das Experiment Eh,ε, so dass

lim
j→∞

∫
ψnjdPnj ,h =

∫
ψ dPh

und

lim
j→∞

∫
ψnjdPnj ,hk =

∫
ψ dPhk

gelten. Einerseits erhält man∫
ψ dPhk = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,hk ≥ lim inf

n→∞

∫
ψndPn,hk ≥ α, (4.24)

andererseits gilt ∣∣∣∣∫ ψ dPh −
∫
ψ dPhk

∣∣∣∣ ≤ 2 ∥Ph − Phk∥ ≤ ε. (4.25)
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Die Ungleichung (4.25) wird nun genau analysiert. Es sei zuerst angenom-
men, dass

∫
ψ dPh ≥

∫
ψ dPhk gilt. Man erhält dann unmittelbar

lim inf
n→∞

∫
ψndPn,h = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,h =

∫
ψ dPh ≥

∫
ψ dPhk ≥ α.

Es gelte nun
∫
ψ dPhk >

∫
ψ dPh. Aus Ungleichung (4.25) ergibt sich dann∫

ψ dPhk −
∫
ψ dPh ≤ ε

⇔
∫
ψ dPhk ≤

∫
ψ dPh + ε.

Hieraus folgt ∫
ψ dPh + ε ≥

∫
ψ dPhk ≥ α,

vgl. (4.24). Man erhält somit
∫
ψ dPh ≥ α, weil ε > 0 beliebig klein gewählt

werden kann. Insgesamt ergibt sich

lim inf
n→∞

∫
ψndPn,h = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,h =

∫
ψ dPh ≥ α

für alle h ∈ K l
2.

Sei nun h ∈ H l
2\K (P0,P) beliebig aber fest gewählt. Nach Voraussetzung

existiert eine Folge (hm)m∈N ⊂ K (P0,P) ∩N
(
k̃, P0,P

)
mit

lim
m→∞

∥h− hm∥L2(P0)
= 0.

Es gilt insbesondere (hm)m∈N ⊂ K (P0,P)∩H l
2. Sei ε > 0 beliebig aber fest

gewählt. Wegen lim
m→0

∥Ph − Phm∥ = 0 existiert ein k ∈ N mit ∥Ph − Phk∥≤
ε
2 .

Sei nun
(
ψnj

)
j∈N eine Teilfolge, so dass

lim sup
n→∞

∫
ψndPn,h = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,h

gilt und der Grenzwert

lim
j→∞

∫
ψnjdPnj ,hk

existiert. Nach Satz 4.31 existiert ein Test ψ für das Experiment Eh,ε =(
Ω̃, Ã, {Ph, Phk}

)
mit

lim
j→∞

∫
ψnjdPnj ,h =

∫
ψ dPh

und
lim
j→∞

∫
ψnjdPnj ,hk =

∫
ψ dPhk .
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Es gilt außerdem∫
ψ dPhk = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,hk ≤ lim sup

n→∞

∫
ψndPn,hk ≤ α

wegen hk ∈ K (P0,P) ∩ H l
2, vgl. (4.21). Analog wie in (4.25) ergibt sich∣∣∫ ψ dPh − ∫ ψ dPhk ∣∣ ≤ ε. Wäre

∫
ψ dPh ≤

∫
ψ dPhk , so würde man

lim sup
n→∞

∫
ψndPn,h = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,h =

∫
ψ dPh ≤

∫
ψ dPhk ≤ α.

unmittelbar erhalten. Angenommen, es gilt
∫
ψ dPh >

∫
ψ dPhk . Es ergibt

sich dann ∫
ψ dPh ≤ ε+

∫
ψ dPhk ≤ ε+ α.

Hieraus folgt
∫
ψ dPh ≤ α, weil ε > 0 beliebig klein gewählt werden kann.

Insgesamt erhält man

lim sup
n→∞

∫
ψndPn,h = lim

j→∞

∫
ψnjdPnj ,h =

∫
ψ dPh ≤ α

für alle h ∈ H l
2. Die Testfolge (ψn)n∈N ist also asymptotisch unverfälscht zum

Niveau α für das Testproblem H l
2 gegen K l

2. Somit ist alles bewiesen. ■

Bemerkung 4.41
Die Voraussetzungen aus Satz 4.40 bzgl. des Tangentenkegels K (P0,P) sind
erfüllt, falls K (P0,P) ein Vektorraum ist.

Ist der Tangentenkegel K (P0,P) ein Vektorraum, so liegt er dicht in dem
Tangentialraum T (P0,P) bzgl. der L2 (P0)-Norm nach Definition 1.11. Es
bleibt zu zeigen, dass die Menge

W := K (P0,P) ∩N
(
k̃, P0,P

)
bzgl. der L2 (P0)-Norm dicht in N

(
k̃, P0,P

)
liegt. Die Menge W ist ein

Vektorraum, weil die Menge N
(
k̃, P0,P

)
und der Tangentenkegel K (P0,P)

jeweils Vektorräume sind. Sei h ∈ N
(
k̃, P0,P

)
beliebig aber fest gewählt.

Dann existiert eine Folge (hn)n∈N in K (P0,P) mit

lim
n→∞

∥h− hn∥L2(P0)
= 0. (4.26)

Wegen
∫
hk̃ dP0 = 0 erhält man insbesondere

lim
n→∞

∫
hnk̃ dP0 = 0. (4.27)
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Besitzt die Folge (hn)n∈N eine weitere Teilfolge, die in dem Vektorraum W
enthalten ist, so ist die Behauptung bereits bewiesen. Es sei also angenom-
men, dass hn /∈ W für schließlich alle n ∈ N gilt. Ohne Einschränkung sei
h1 /∈W, das bedeutet

∫
h1k̃ dP0 ̸= 0. Für jedes n ∈ N definiere

ĥn := hn − h1

∫
hnk̃ dP0∫
h1k̃ dP0

.

Man erhält ĥn ∈W für alle n ∈ N, weil K (P0,P) ein Vektorraum ist und∫
ĥnk̃ dP0 =

∫
hnk̃ dP0 −

∫
h1k̃ dP0

∫
hnk̃ dP0∫
h1k̃ dP0

= 0

für alle n ∈ N gilt. Für die Folge
(
ĥn

)
n∈N

erhält man mit Hilfe von (4.26)

und (4.27) die Konvergenz

∥∥∥ĥn − h
∥∥∥
L2(P0)

=

∥∥∥∥∥hn − h1

∫
hnk̃ dP0∫
h1k̃ dP0

− h

∥∥∥∥∥
L2(P0)

≤ ∥hn − h∥L2(P0)
+

∥∥∥∥∥h1
∫
hnk̃ dP0∫
h1k̃ dP0

∥∥∥∥∥
L2(P0)

= ∥hn − h∥L2(P0)
+ ∥h1∥L2(P0)

∣∣∣∣∣
∫
hnk̃ dP0∫
h1k̃ dP0

∣∣∣∣∣
→ 0

für n→ ∞. Somit ist alles bewiesen.

Bemerkung 4.42
Der Tangentenkegel K (P0,P) ist genau dann ein Vektorraum, wenn er kon-
vex ist.

4.4 Asymptotisch optimales Testen statistischer Funk-
tionale bei Zweistichprobenproblemen

In diesem Abschnitt kehren wir zu den Zweistichprobenproblemen beim Te-
sten statistischer Funktionale zurück, vgl. Abschnitt 3.1. Im Folgenden seien
(n1)n∈N und (n2)n∈N zwei Folgen mit lim

n→∞
n2
n = d ∈ (0, 1) und n1 + n2 = n

für alle n ∈ N. Dabei bezeichnet ni den Umfang der i-ten Stichprobe für
i = 1, 2. Ein statistisches Funktional k : P ⊗ Q → R sei differenzierbar an
einer Stelle P0 ⊗ Q0 mit dem kanonischen Gradienten k̃ ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0).

Nach Satz 2.2 existieren dann eindeutige k̃1 ∈ L
(0)
2 (P0) und k̃2 ∈ L

(0)
2 (Q0)
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mit k̃ = k̃1 ◦ π1 + k̃2 ◦ π2. Es wird weiterhin immer vorausgesetzt, dass die
Bedingung ∥∥∥k̃∥∥∥

L2(P0⊗Q0)
̸= 0 (4.28)

erfüllt ist. Für das einseitige Testproblem wurde eine lokale Parametrisie-
rung an der Stelle P0 ⊗ Q0 entwickelt, die sich aus der Mengen der lokalen
impliziten Alternativen K1 und der lokalen impliziten Hypothesen H1 zusam-
mensetzt, vgl. Definition 3.25. Für das zweiseitige Testproblem findet man
in Abschnitt 3.5 eine lokale Parametrisierung in P0 ⊗ Q0, die entsprechend
aus der lokalen impliziten Alternativen K2 und aus der lokalen impliziten
Hypothesen H2 besteht.

Um die Optimalitätseigenschaften der in Abschnitten 3.4 und 3.5 vorge-
stellten Testfolgen nachzuweisen, benötigt man einige Vorbereitungen. Zuerst
wird ein neues Skalarprodukt auf dem Tangentialraum T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)
eingeführt.

Satz 4.43
Die Abbildung

⟨·, ·⟩d : T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)2 → R

(g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2, h1 ◦ π1 + h2 ◦ π2) 7→ (1− d)

∫
g1h1 dP0 + d

∫
g2h2 dQ0

ist ein Skalarprodukt zum Parameter d ∈ (0, 1), wobei g1, h1 ∈ T (P0,P) und
g2, h2 ∈ T (Q0,Q) sind.

Beweis. Die Abbildung ⟨·, ·⟩d ist wohl definiert, weil die Darstellung g =
g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2 mit g1 ∈ T (P0,P) und g2 ∈ T (Q0,Q) für jedes g ∈
T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) nach Bemerkung 1.22 eindeutig ist.
Die Symmetrie ⟨h, g⟩d = ⟨g, h⟩d ist für alle h, g ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) leicht
zu sehen. Es seien nun h, f ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) und r, s ∈ R beliebig.
Dann existieren eindeutige h1, f1 ∈ T (P0,P) und h2, f2 ∈ T (Q0,Q) mit
h = h1 ◦ π1 + h2 ◦ π2 und f = f1 ◦ π1 + f2 ◦ π2. Man erhält zunächst

⟨rh+ sf, g⟩d = (1− d)

∫
(rh1 + sf1) g1 dP0 + d

∫
(rh2 + sf2) g2 dQ0

= r

(
(1− d)

∫
h1g1 dP0 + d

∫
h2g2 dQ0

)
+s

(
(1− d)

∫
f1g1 dP0 + d

∫
f2g2 dQ0

)
= r ⟨h, g⟩d + s ⟨f, g⟩d .

Es ist somit gezeigt, dass ⟨·, ·⟩d eine symmetrische bilineare Abbildung ist.
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Es gilt außerdem

⟨g, g⟩d = 0

⇔ (1− d)

∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0 = 0

⇔
∫
g21 dP0 = 0 und

∫
g22 dQ0 = 0

⇔ g1 = 0 P0-f.s. und g2 = 0 Q0-f.s.
⇔ g = 0 P0 ⊗Q0-f.s.

■

Die von dem Skalarprodukt ⟨·, ·⟩d erzeugte Norm wird mit

∥·∥d : T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) → R≥0, g 7→
√

⟨g, g⟩d

bezeichnet.

Korollar 4.44
Der Tangentialraum T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ist ein Hilbertraum bzgl. des Ska-
larproduktes ⟨·, ·⟩d.

Beweis. Sei g0 ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) beliebig. Dann existiert eine Folge
(gn)n∈N in T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) mit

lim
n→∞

∥g0 − gn∥L2(P0⊗Q0)
= 0.

Für jedes n ∈ N0 besitzt die Tangente gn die eindeutige Darstellung gn =
gn1 ◦π1+gn2 ◦π2 mit gn1 ∈ T (P0,P) und gn2 ∈ T (Q0,Q). Man erhält somit

0 = lim
n→∞

∥g0 − gn∥2L2(P0⊗Q0)
= lim

n→∞
∥g01 − gn1∥2L2(P0)

+ lim
n→∞

∥g02 − gn2∥
2

L2(Q0)
.

Hieraus folgt lim
n→∞

∥g01 − gn1∥2L2(P0)
= 0 und lim

n→∞
∥g02 − gn2∥2L2(P0)

= 0. Es
ergibt sich nun

lim
n→∞

∥g0 − gn∥2d
= lim

n→∞
⟨g0 − gn, g0 − gn⟩d

= lim
n→∞

(
(1− d)

∫
(g01 − gn1)

2 dP0 + d

∫
(g02 − gn2)

2 dQ0

)
= (1− d) lim

n→∞
∥g01 − gn1∥2L2(P0)

+ d lim
n→∞

∥g02 − gn2∥
2

L2(Q0)

= 0.

■
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Der Hilbertraum T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) bzgl. des Skalarproduktes ⟨·, ·⟩d wird
zur Abkürzung mit Hd bezeichnet.

Sei g ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) beliebig aber fest gewählt. Für die Kon-
struktion einer L2 (P0 ⊗Q0)-differenzierbaren Kurve in P ⊗Q mit Tangen-
te g lässt sich das Master-Modell aus [36] verwenden, vgl. also Satz 4.5.
Die Tangente g besitzt die eindeutige Darstellung g = g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2
mit g1 ∈ T (P0,P) und g2 ∈ T (Q0,Q). Nach Satz 4.5 existieren dann eine
L2 (P0)-differenzierbare Kurve t 7→ Pt in M1 (Ω1,A1) mit Tangente g1 und
eine L2 (Q0)-differenzierbare Kurve t 7→ Qt in M1 (Ω2,A2) mit Tangente g2.
Die Kurve t 7→ Pt⊗Qt ist L2 (P0 ⊗Q0)-differenzierbar mit Tangente g nach
Satz 1.19. Für jedes g ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) und alle n ∈ N definiert man
ein Wahrscheinlichkeitsmaß Pn,g durch

Pn,g := Pn1
1√
n

⊗Qn2
1√
n

,

wobei t 7→ Pt ⊗Qt eine L2 (P0 ⊗Q0)-differenzierbare Kurve mit Tangente g
ist. Es wird nun die Folge

Ed,n = (Ωn1
1 × Ωn2

2 ,A
n1
1 ⊗An2

2 , {Pn,g : g ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)})

der statistischen Experimente betrachtet, die der Modellbildung durch impli-
zite Alternativen und Hypothesen bei Zweistichprobenproblemen entspricht.
Außerdem sei

Ed = (Ω,A, {Ph : h ∈ Hd})

ein Gauß-Shift Experiment bzgl. des Hilbertraums Hd.

Satz 4.45
Die Folge (Ed,n)n∈N der Experimente konvergiert schwach gegen ein Gauß-
Shift Experiment Ed und ist somit lokal asymptotisch normal.

Beweis. Es reicht die zwei Voraussetzungen von Satz 4.11 nachzuweisen.
Sei g ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) beliebig. Die Tangente g besitzt die eindeutige
Darstellung g = g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2. Man berechnet zunächst

lim
n→∞

VarPn,0

(
1√
n

(
n1∑
i=1

g1 ◦ πi +
n∑

i=n1+1

g2 ◦ πi

))

= (1− d)

∫
g21dP + d

∫
g22dQ

= ∥g∥2d .

Nach Satz 3.10 und Anwendung 3.15 ergibt sich

log

(
dPn,g
dPn,0

)
=

1√
n

(
n1∑
i=1

g1 ◦ πi +
n∑

i=n1+1

g2 ◦ πi

)
− 1

2
∥g∥2d +Rn,g,
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wobei lim
n→∞

Pn,0 (|Rn,g| > ε) = 0 für jedes ε > 0 gilt. Hieraus folgt

Ln (g) = log

(
dPn,g
dPn,0

)
+

1

2
∥g∥2d =

1√
n

(
n1∑
i=1

g1 ◦ πi +
n∑

i=n1+1

g2 ◦ πi

)
+Rn,h.

Man erhält somit die schwache Konvergenz

L (Ln (g)|Pn,0) = L

(
1√
n

(
n1∑
i=1

g1 ◦ πi +
n∑

i=n1+1

g2 ◦ πi

)
+Rn,h

∣∣∣∣∣Pn,0
)

→ N
(
0, ∥g∥2d

)
für n → ∞ nach dem Zentralen Grenzwertsatz und nach dem Lemma von
Slutsky. Die 1. Bedingung von Satz 4.11 ist somit erfüllt. Die 2. Bedingung
von Satz 4.11 lässt sich genauso nachweisen wie im Beweis von Satz 4.12. ■

Es wird nun die bzgl. der L2 (P0 ⊗Q0)-Norm stetige lineare Funktion

f : T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) → R

g 7→
∫
gk̃ dP0 ⊗Q0

betrachtet. Sei g = g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2 mit g1 ∈ L
(0)
2 (P0) und g2 ∈ L

(0)
2 (Q0).

Für die Funktion f findet man leicht die Darstellung

f (g) =

∫
(g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2)

(
k̃1 ◦ π1 + k̃2 ◦ π2

)
dP0 ⊗Q0

=

∫
g1k̃1 dP0 +

∫
g2k̃2 dQ0

=

〈
g1 ◦ π1 + g2 ◦ π2,

1

1− d
k̃1 ◦ π1 +

1

d
k̃2 ◦ π2

〉
d

=
〈
g, k̂
〉
d
, (4.29)

wobei k̂ = 1
1−d k̃1◦π1+

1
d k̃2◦π2 ist. Die Funktion f : T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) → R

lässt sich also als Skalarprodukt ⟨·, ·⟩d mit k̂ darstellen. Man erhält außerdem

∥f∥2d =
∥∥∥k̂∥∥∥2

d
=

1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0.

Die schwache Konvergenz der Folge (Ed,n)n∈N der Experimente gegen das
Gauß-Shift Experiment Ed und die Darstellung (4.29) der linearen Funktion
f ermöglichen eine elegante Behandlung der Zweistichprobenprobleme beim
Testen statistischer Funktionale. Analog wie in Abschnitt 4.3 lässt sich die
asymptotische Optimalität der in Kapitel 3 entwickelten Testfolgen für die
einseitigen und zweiseitigen Zweistichprobenprobleme nachweisen.
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4.4.1 Asymptotisch optimale einseitige Tests

Die Testfolge

ψn =


1 >

Tn u1−α

∥∥∥k̂∥∥∥
d

0 ≤

mit

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦ πi +
√
n

n2

n∑
i=n1+1

k̃2 ◦ πi

eignet sich für das Testproblem H1 gegen K1, vgl. Abschnitt 3.4. Unter
den schwachen Voraussetzungen an den Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)
lässt sich die asymptotische Optimalität der Testfolge (ψn)n∈N nachweisen.

Definition 4.46
Eine Testfolge (φn)n∈N für H1 gegen K1 heißt asymptotisch Niveau α-ähnlich,
falls

lim
n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = α

für alle impliziten Hypothesen
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ H1 mit

lim
n→∞

√
n (k (Ptn ⊗Qtn)− k (P0 ⊗Q0)) = 0

gilt.

Satz 4.47
Es gelte K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) = T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q). Die Testfolge (ψn)n∈N
ist dann asymptotisch optimal innerhalb der Menge aller asymptotisch Ni-
veau α-ähnlichen Testfolgen für H1 gegen K1.

Beweis. Sei (φn)n∈N eine asymptotisch Niveau α-ähnliche Testfolge für H1

gegen K1. Analog wie im Beweis von Satz 4.29 zeigt man, dass (φn)n∈N
bereits eine asymptotisch Niveau α-ähnliche Testfolge für das Testproblem

H l
1 = {h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) : f(h) ≤ 0}

gegen
K l

1 = {h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) : f(h) > 0}
ist. Nach Satz 4.22 ergibt sich

lim sup
n→∞

∫
φn dPn,h ≤ Φ

(
f(h)

∥f∥d
− u1−α

)
für alle h ∈ K l

1 und

lim inf
n→∞

∫
φn dPn,h ≥ Φ

(
f(h)

∥f∥d
− u1−α

)
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für alle h ∈ H l
1. Sei

(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ K1 eine implizite Alternative mit der

zugehörigen Tangente h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) . Außerdem sei t = lim
n→∞

n
1
2 tn.

Man erhält dann

lim sup
n→∞

∫
φn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim sup
n→∞

∫
φn dPn,th

≤ Φ

(
f(th)

∥f∥d
− u1−α

)

= Φ

 t
∫
hk̃ dP0 ⊗Q0(

1
1−d

∫
k̃21 dP0 +

1
d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

− u1−α


= lim

n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn .

Für eine implizite Hypothese
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ H1 mit der zugehörigen

Tangente h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ergibt sich

lim inf
n→∞

∫
φn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim inf
n→∞

∫
φn dPn,th

≥ Φ

(
f(th)

∥f∥d
− u1−α

)

= Φ

 t
∫
hk̃ dP0 ⊗Q0(

1
1−d

∫
k̃21 dP0 +

1
d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

− u1−α


= lim

n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn .

Somit ist alles bewiesen. ■

Satz 4.48
Es gelte N

(
k̃, P0 ⊗Q0,P ⊗Q

)
⊂ K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q). Die Folge (ψn)n∈N

der Tests ist dann asymptotisch optimal in der Menge aller asymptotisch
Niveau α-ähnlichen Testfolgen für H1 gegen K1.

Beweis. vgl. Beweis von Satz 4.30. ■

Satz 4.49
Liegt die Menge N

(
k̃, P0 ⊗Q0,P ⊗Q

)
∩K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) dicht in dem

Vektorraum N
(
k̃, P0 ⊗Q0,P ⊗Q

)
bzgl. der L2 (P0 ⊗Q0)-Norm, so ist die

Testfolge (ψn)n∈N asymptotisch optimal innerhalb der Menge aller asympto-
tisch Niveau α-ähnlichen Testfolgen für H1 gegen K1.

Beweis. vgl. Beweis von Satz 4.32. ■
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Bemerkung 4.50
Ist der Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ein Vektorraum, so ist die Vo-
raussetzung, dass die Menge N

(
k̃, P0 ⊗Q0,P ⊗Q

)
∩ K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)

dicht in dem Vektorraum N
(
k̃, P0 ⊗Q0,P ⊗Q

)
liegt, bereits erfüllt (vgl.

Bemerkung 4.41). Der Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ist seinerseits ge-
nau dann ein Vektorraum, wenn die TangentenkegelK (P0,P) undK (Q0,Q)
beide Vektorräume sind.

Bemerkung 4.51
Im Allgemeinen liegt die MengeN

(
k̃, P0 ⊗Q0,P ⊗Q

)
∩K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)

bzgl. der L2 (P0 ⊗Q0)-Norm dicht in N
(
k̃, P0 ⊗Q0,P ⊗Q

)
genau dann,

wenn die Menge N
(
k̃1, P0,P

)
∩K (P0,P) bzgl. der L2 (P0)-Norm dicht in

N
(
k̃1, P0,P

)
und die Menge N

(
k̃2, Q0,Q

)
∩K (Q0,Q) bzgl. der L2 (Q0)-

Norm dicht in N
(
k̃2, Q0,Q

)
liegen.

4.4.2 Asymptotisch optimale zweiseitige Tests

Für das zweiseitige Testproblem H2 gegen K2 eignet sich die Testfolge

ψn =


1 >

|Tn| u1−α
2

∥∥∥k̂∥∥∥
d

0 ≤
,

die in Abschnitt 3.5 entwickelt wurde. Analog zum Abschnitt 4.3.2 wird nun
gezeigt, dass die Testfolge (ψn)n∈N unter den schwachen Voraussetzungen
an den Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) innerhalb der Menge aller zum
Niveau α asymptotisch unverfälschten Testfolgen für das Testproblem H2

gegen K2 optimal ist.

Satz 4.52
Es gelte K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) = T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q). Die Testfolge (ψn)n∈N
ist dann asymptotisch optimal innerhalb der Menge aller zum Niveau α asym-
ptotisch unverfälschten Testfolgen für das Testproblem H2 gegen K2.

Beweis. Eine Testfolge (φn)n∈N für H2 gegen K2 sei asymptotisch unver-
fälscht zum Niveau α. Analog wie im Beweis von Satz 4.29 zeigt man, dass
(φn)n∈N dann bereits eine zum Niveau α asymptotisch unverfälschte Test-
folge für das Testproblem

H l
2 = {h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) : f(h) = 0}

gegen
K l

2 = {h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) : f(h) ̸= 0}
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ist. Nach Satz 4.23 erhält man zunächst

lim sup
n→∞

∫
φn dPn,h ≤ Φ

(
f (h)

∥f∥d
− u1−α

2

)
+Φ

(
−f (h)
∥f∥d

− u1−α
2

)
für alle h ∈ K l

2 und

lim inf
n→∞

∫
φn dPn,h ≥ Φ

(
f (h)

∥f∥d
− u1−α

2

)
+Φ

(
−f (h)
∥f∥d

− u1−α
2

)
für alle h ∈ H l

2. Sei
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ K2 eine implizite Alternative mit der

zugehörigen Tangente h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) . Außerdem sei t = lim
n→∞

n
1
2 tn.

Nach Satz 3.34 ergibt sich

lim sup
n→∞

∫
φn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim sup
n→∞

∫
φn dPn,th

≤ Φ

(
f (th)

∥f∥d
− u1−α

2

)
+Φ

(
−f (th)

∥f∥d
− u1−α

2

)
= lim

n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn .

Für eine implizite Hypothese
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ H2 mit der zugehörigen

Tangente h ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) erhält man

lim inf
n→∞

∫
φn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim inf
n→∞

∫
φn dPn,th

≥ Φ

(
f (th)

∥f∥d
− u1−α

2

)
+Φ

(
−f (th)

∥f∥d
− u1−α

2

)
= lim

n→∞

∫
ψn dP

n1
tn ⊗Qn2

tn .

Somit ist alles bewiesen. ■

Satz 4.53
Der Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) liege bzgl. der L2 (P0 ⊗Q0)-Norm
dicht in dem Tangentialraum T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) . Die Menge

K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ∩N
(
k̃, P0,P

)
liege bzgl. der L2 (P0 ⊗Q0)-Norm dicht in N

(
k̃, P0,P

)
. Die Testfolge (φn)n∈N

ist dann asymptotisch optimal innerhalb der Menge aller zum Niveau α asym-
ptotisch unverfälschten Testfolgen für das Testproblem H2 gegen K2.

Beweis. vgl. Beweis von Satz 4.40. ■
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Bemerkung 4.54
Die Voraussetzungen von Satz 4.53 sind erfüllt, falls der Tangentenkegel
K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) ein Vektorraum ist (vgl. Bemerkung 4.41).

Bemerkung 4.55
Im Allgemeinen erfüllt der Tangentenkegel K (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) die Voraus-
setzungen von Satz 4.53 genau dann, wenn die Tangentenkegel K (P0,P)
und K (Q0,Q) die Voraussetzungen von Satz 4.40 erfüllen.
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Kapitel 5

Anwendungen und Beispiele

In diesem Kapitel werden die Anwendungen der Theorie des Testens sta-
tistischer Funktionale für die Zweistichprobenprobleme dargestellt. Es wer-
den einige praxisrelevante Beispiele vorgestellt und ausführlich erklärt. Auf
die Vorteile und die Schwierigkeiten der Anwendung im nichtparametrischen
Kontext wird hingewiesen.

Seien P ⊂ M1 (Ω1,A1) und Q ⊂ M1 (Ω2,A2) zwei nichtparametri-
sche Familien von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Es seien (n1)n∈N ⊂ N und
(n2)n∈N ⊂ N zwei Folgen mit n1+n2 = n für alle n ∈ N und limn→∞

n2
n = d

für ein d ∈ (0, 1) . Mit ni wird der Umfang der i-ten Stichprobe für i = 1, 2
bezeichnet. Der gesamte Stichprobenumfang ist dann n = n1 + n2. Sei
πi : Ω

n1
1 ⊗ Ωn2

2 → Ω1 ∪ Ω2, (ω1, . . . , ωn) 7→ ωi die i-te kanonische Projek-
tion.

Außerdem wird die Bezeichnung Xi := πi für i ∈ {1, . . . , n1} und Yi :=
πi+n1 für i ∈ {1, . . . , n2} verwendet. Die Zufallsvariablen X1, . . . , Xn1 und
Y1, . . . , Yn2 sind stochastisch unabhängig bzgl. Pn1 ⊗Qn2 auf Ωn1

1 ⊗Ωn2
2 . Die

Zufallsvariablen X1, . . . , Xn1 sind identisch verteilt gemäß P für ein P ∈ P,
denn es gilt L (Xi|Pn1 ⊗Qn2) = P für alle i ∈ {1, . . . , n1}. Die Zufallsvaria-
blen Y1, . . . , Yn2 sind identisch verteilt gemäßQ ∈ Q, weil L (Yi|Pn1 ⊗Qn2) =
Q für alle j ∈ {1, . . . , n2} gilt. Die erste Stichprobe wird durch die Zufallsva-
riablen X1, . . . , Xn1 modelliert und die Zufallsvariablen Y1, . . . , Yn2 entspre-
chen der zweiten Stichprobe.

Seien k : P ⊗ Q → R ein statistisches Funktional und a ∈ R eine Zahl.
Wir beschäftigen uns weiter mit dem einseitigen Testproblem

H1 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ≤ a}

gegen K1 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) > a} (5.1)

und dem zweiseitigen Testproblem

H2 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) = a}

gegen K2 = {P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ̸= a} . (5.2)
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Es wird stets vorausgesetzt, dass das statistische Funktional k : P ⊗Q → R
an jeder Stelle P0⊗Q0 ∈ H2 differenzierbar ist und der kanonische Gradient
k̃ = k̃ (P0 ⊗Q0) an jeder Stelle P0 ⊗Q0 ∈ H2 die Voraussetzung∥∥∥k̃∥∥∥

L2(P0⊗Q0)
̸= 0 (5.3)

erfüllt. Nach Satz 2.2 und Bemerkung 1.22 besitzt der kanonische Gradient
k̃ die eindeutige Darstellung k̃ = k̃1 ◦ π1 + k̃2 ◦ π2 mit k̃1 ∈ T (P0,P) und
k̃2 ∈ T (Q0,Q).

Die Testfolgen (3.16) und (3.37), die in Kapitel 3 entwickelt worden sind,
lösen die Testprobleme (5.1) und (5.2) lokal für ein fest gewähltes Wahr-
scheinlichkeitsmaß P0 ⊗ Q0 ∈ H2. Die Testfolge (3.16) ist zur Erinnerung
durch

φ1n =


1 >

Tn c1
0 ≤

(5.4)

mit dem kritischen Wert

c1 = u1−α

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

(5.5)

gegeben, wobei

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦Xi +

√
n

n2

n2∑
i=1

k̃2 ◦ Yi

die Teststatistik (3.8) ist. Die Testfolge (3.37) ist durch

φ2n =


1 >

|Tn| c2
0 ≤

(5.6)

mit dem kritischen Wert

c2 = u1−α
2

(
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

(5.7)

definiert. In Kapitel 4 wurde gezeigt, dass die Testfolgen (3.16) und (3.37) un-
ter der schwachen Voraussetzungen an den TangentenkegelK (P0 ⊗Q0,P ⊗Q)
asymptotisch optimal an der Stelle P0 ⊗ Q0 sind, vgl. Satz 4.49 und Satz
4.53. Wir können stets annehmen, dass die Voraussetzungen von Satz 4.49
und Satz 4.53 erfüllt sind. Aus der Sicht der nichtparametrischen Statistik
ist diese Annahme berechtigt, vgl. die Bemerkungen 4.50, 4.51, 4.54 und
4.55. Die Testfolgen (3.16) und (3.37) sind dann asymptotisch optimal an
der Stelle P0⊗Q0. Das Wahrscheinlichkeitsmaß P0⊗Q0 wird in diesem Fall
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als Fußpunkt bezeichnet und kann als unbekannter Parameter angesehen
werden.

Zur Ausführung der Tests aus (3.16) und (3.37) ist es allerdings nicht
erforderlich, das Wahrscheinlichkeitsmaß P0 ⊗ Q0 zu kennen, sondern man
braucht nur die Abbildungen k̃1, k̃2 zu bestimmen und die Werte

∥∥∥k̃1∥∥∥
L2(P0)

und
∥∥∥k̃2∥∥∥

L2(Q0)
zu schätzen. Die Abbildungen k̃1 ∈ T (P0,P) und k̃2 ∈

T (Q0,Q) hängen im Allgemeinen von dem Wahrscheinlichkeitsmaß P0⊗Q0

ab. Da die Tangentialräume T (P0,P) und T (Q0,Q) in der nichtparametri-
schen Statistik in der Regel unendlichdimensional sind, können die Abbildun-
gen k̃1 und k̃2 als unbekannte unendlichdimensionale Parameter angesehen
werden. Falls die Abbildungen k̃1 und k̃2 eine besonders günstige Gestalt
besitzen, so kann die Teststatistik Tn anhand der Realisierungen von Zu-
fallsvariablen X1, . . . , Xn1 und Y1, . . . , Yn2 ausgewertet werden. In manchen
Fällen findet man eine Teststatistik T̂n, die anhand der Realisierungen von
Zufallsvariablen X1, . . . , Xn1 und Y1, . . . , Yn2 berechenbar ist und die Bedin-
gung

lim
n→∞

L (Tn|Pn1
0 ⊗Qn2

0 ) = lim
n→∞

L
(
T̂n

∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
erfüllt, d.h. die Teststatistiken Tn und T̂n besitzen die gleiche asymptoti-
sche Verteilung unter Pn1

0 ⊗ Qn2
0 . Außerdem braucht man ausreichend gute

Schätzer für die unbekannte Werte
∥∥∥k̃1∥∥∥

L2(P0)
und

∥∥∥k̃2∥∥∥
L2(Q0)

. Sind diese

Voraussetzungen erfüllt, so kann man die Testfolgen (3.16) und (3.37) mit
der Teststatistik Tn oder T̂n und geschätzten Werten

∥∥∥k̃1∥∥∥
L2(P0)

,
∥∥∥k̃2∥∥∥

L2(Q0)

ausführen. Dabei erhält man eine Testfolge, die asymptotisch äquivalent zu
der Testfolge (3.16) bzw. (3.37) für das Testproblem (5.1) bzw. (5.2) ist.

Definition 5.1 (lokale asymptotische Äquivalenz)
Sei P0 ⊗ Q0 ∈ H2 beliebig aber fest gewählt. Zwei Testfolgen (φ̂n)n∈N und
(φn)n∈N heißen lokal asymptotisch äquivalent für das Testproblem (5.1) bzw.
(5.2) an der Stelle P0 ⊗Q0, falls

lim
n→∞

∫
φndP

n1
tn ⊗Qn2

tn = lim
n→∞

∫
φ̂ndP

n1
tn ⊗Qn2

tn

für jede Folge
(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ F2 von Wahrscheinlichkeitsmaßen gilt.

Bemerkung 5.2
Sind zwei Testfolgen (φ̂n)n∈N und (φn)n∈N lokal asymptotisch äquivalent an
einer Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ H2, so besitzen sie die gleiche asymptotische Güte-
funktion entlang der impliziten Alternativen und Hypothesen an der Stelle
P0 ⊗ Q0 ∈ H2. Insbesondere ist die Testfolge (φ̂n)n∈N lokal asymptotisch
optimal an der Stelle P0⊗Q0 ∈ H2 in einer Menge Ψ der Testfolgen, falls die
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Testfolge (φn)n∈N in der Menge Ψ der Testfolgen lokal asymptotisch optimal
an der Stelle P0 ⊗Q0 ∈ H2 ist.

Definition 5.3 (asymptotische Äquivalenz)
Zwei Testfolgen (φ̂n)n∈N und (φn)n∈N heißen asymptotisch äquivalent für
das Testproblem (5.1) bzw. (5.2), falls sie an jeder Stelle P0⊗Q0 ∈ H2 lokal
asymptotisch äquivalent für das Testproblem (5.1) bzw. (5.2) sind.

Beispiel 5.4 (Summe zweier von Mises Funktionale)
Seien k1 : P → R, P 7→

∫
f1 dP und k2 : Q → R, Q 7→

∫
f2 dQ zwei von

Mises Funktionale. Für jedes P0 ∈ P existiere ein ε > 0 und ein K > 0, so
dass 0 <

∫
f21 dP < K für alle P ∈ P mit d (P0, P ) < ε gilt. Nach Lemma

2.10 und Satz 2.12 ist das statistische Funktional k1 differenzierbar an jeder
Stelle P0 ∈ P mit der Abbildung f1 − EP0 (f1) als Gradient. Außerdem sei
f1 − EP0 (f1) ∈ T (P0,P) für alle P0 ∈ P. Die Abbildung f1 − EP0 (f1) ist
dann der kanonische Gradient von k1 an der Stelle P0 ∈ P. Das statistische
Funktional k2 erfülle die analogen Voraussetzungen, so dass k2 an jeder Stelle
Q0 ∈ Q differenzierbar mit dem kanonischen Gradienten f2 − EQ0 (f2) ist.
Nach Beispiel 2.14 ist das statistische Funktional

k : P ⊗Q → R, P ⊗Q 7→ k1 (P ) + k2 (Q)

differenzierbar mit dem kanonischen Gradienten

k̃ : Ω1 × Ω2 → R, (ω1, ω2) 7→ f1 (ω1)− EP0 (f1) + f2 (ω2)− EQ0 (f2)

an jeder Stelle P0⊗Q0 ∈ P. Man erhält insbesondere k̃1 = f1−EP0 (f1) und
k̃2 = f2 − EQ0 (f2). Sei nun P0 ⊗Q0 ∈ H2, das bedeutet

k (P0 ⊗Q0) = EP0 (f1) + EQ0 (f2) = a.

Für die Teststatistik Tn ergibt sich dann

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

k̃1 ◦Xi +

√
n

n2

n2∑
i=1

k̃2 ◦ Yi

=

√
n

n1

n1∑
i=1

f1 ◦Xi +

√
n

n2

n2∑
i=1

f2 ◦ Yi −
√
n (EP0 (f1) + EQ0 (f2))

=

√
n

n1

n1∑
i=1

f1 ◦Xi +

√
n

n2

n2∑
i=1

f2 ◦ Yi −
√
na.

Es bezeichne f1,n = 1
n1

∑n1
i=1 f1 ◦Xi und f2,n = 1

n2

∑n2
i=1 f2 ◦ Yi. Außerdem

seien

σ̂n (f1)
2 =

1

n1 − 1

n1∑
i=1

(
f1 ◦Xi − f1,n

)2
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und

σ̂n (f2)
2 =

1

n2 − 1

n2∑
i=1

(
f2 ◦ Yi − f2,n

)2
die kanonischen Schätzer für VarP0 (f1) und VarQ0 (f2). Die Testfolge (φ̂1n)n∈N
wird definiert durch

φ̂1n =


1 >

Tn ĉ1,n
0 ≤

(5.8)

mit dem kritischen Wert

ĉ1,n = u1−α

(
n

n1
σ̂n (f1)

2 +
n

n2
σ̂n (f2)

2

) 1
2

. (5.9)

Die Testfolgen (5.4) und (5.8) sind asymptotisch äquivalent für das einseitige
Testproblem (5.1). Zum Beweis betrachte ein beliebiges aber fest gewähltes
Wahrscheinlichkeitsmaß P0⊗Q0 ∈ H2. Die Testfolgen (5.4) und (5.8) werden
zunächst folgendermaßen äquivalent umgeformt:

φ̂1n =


1 >

Tn − ĉ1,n 0
0 ≤

und φ1n =


1 >

Tn − c1 0
0 ≤

.

Die beiden Testfolgen (5.4) und (5.8) bestehen aus den nicht randomisierten
Tests. Nach Lemma 1.29 und Bemerkung 3.7 reicht es

lim
n→∞

∫
|φ̂1n − φ1n| dPn1

0 ⊗Qn2
0 = 0

nachzuweisen. Nach Lemma 1.27 genügt es zu zeigen, dass

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 ({|ĉ1,n − c1| > ε}) = 0

für alle ε > 0 gilt. Nach dem starken Gesetz der großen Zahlen ergibt sich
die fast sichere Konvergenz σ̂n (f1)2 → VarP0 (f1) und σ̂n (f2)2 → VarQ0 (f2)
für n→ ∞, weil f1 ∈ L2 (P0) und f2 ∈ L2 (Q0) nach Voraussetzung sind. Es
gilt außerdem∫

k̃21 dP0 = VarP0

(
k̃1

)
= VarP0 (f1 − EP0 (f1)) = VarP0 (f1) ,

∫
k̃22 dQ0 = VarQ0

(
k̃2

)
= VarQ0 (f2 − EQ0 (f2)) = VarQ0 (f2) .

Hieraus folgt die fast sichere Konvergenz(
n

n1
σ̂n (f1)

2 +
n

n2
σ̂n (f2)

2

) 1
2

→
(

1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

) 1
2

(5.10)
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für n→ ∞. Für alle ε > 0 erhält man insbesondere

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 ({|ĉ1,n − c1| > ε}) = 0.

Die Testfolge (φ̂2n)n∈N für das zweiseitige Problem (5.2) wird definiert
durch

φ̂2n =


1 >

|Tn| ĉ2,n
0 ≤

(5.11)

mit dem kritischen Wert

ĉ2,n = u1−α
2

(
n

n1
σ̂n (f1)

2 +
n

n2
σ̂n (f2)

2

) 1
2

. (5.12)

Mit (5.10) ergibt sich limn→∞ Pn1
0 ⊗Qn2

0 ({|ĉ2,n − c2| > ε}) = 0 für alle
ε > 0. Nach Lemma 1.27, Lemma 1.29 und Bemerkung 3.7 folgt nun analog,
dass die Testfolgen (5.6) und (5.11) für das zweiseitige Testproblem (5.2)
asymptotisch äquivalent sind.

Anwendung 5.5 (Testen der Erwartungswerte)
Es gelten die Voraussetzungen aus Beispiel 5.4. Außerdem seien (Ω1,A1) =
(Ω2,A2) = (R,B) und f1 = −f2 = IdR. Für die Testprobleme (5.1) und (5.2)
erhält man dann

H1 = {EP (IdR)− EQ (IdR) ≤ a} gegen K1 = {EP (IdR)− EQ (IdR) > a}
(5.13)

und

H2 = {EP (IdR)− EQ (IdR) = a} gegen K2 = {EP (IdR)− EQ (IdR) ̸= a} ,
(5.14)

wobei {EP (IdR)− EQ (IdR) ≤ a} die kurze Schreibweise für

{P ⊗Q ∈ P ⊗Q : EP (IdR)− EQ (IdR) ≤ a}

ist. Es bezeichne Xn1 = 1
n1

∑n1
i=1Xi und Y n2 = 1

n2

∑n2
i=1 Yi. Die Testfolge

(φ̂1n)n∈N für das einseitige Testproblem (5.13) ist durch die Teststatistik

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

Xi −
√
n

n2

n2∑
i=1

Yi −
√
na =

√
n
(
Xn1 − Y n2 − a

)
und den kritischen Wert

ĉ1,n = u1−α

(
n

n1
σ̂21,n +

n

n2
σ̂22,n

) 1
2

gegeben, wobei

σ̂21,n =
1

n1 − 1

n1∑
i=1

(
Xi −Xn1

)2 und σ̂22,n =
1

n2 − 1

n2∑
i=1

(
Yi − Y n2

)2
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sind. Die Testfolge (φ̂2n)n∈N für das zweiseitige Testproblem (5.14) ist eben-
falls durch die Teststatistik Tn und den kritischen Wert

ĉ2,n = u1−α
2

(
n

n1
σ̂21,n +

n

n2
σ̂22,n

) 1
2

festgelegt. Es ist zu beachten, dass diese Testfolgen das Niveau α nur asym-
ptotisch einhalten. Für den endlichen Stichprobenumfang gibt es bereits für
zwei parametrische Familien P :=

{
N
(
µ, σ2

)
: µ ∈ R, σ2 ∈ (0,+∞)

}
und

Q := P der Normalverteilungen nur triviale exakte Niveau α-Tests für das
Testproblem (5.1) bzw. (5.2), vgl. Behrens-Fisher Testproblem, [22], Seite
304.

Anwendung 5.6 (Testen von Verteilungsfunktionen)
Es gelten die Voraussetzungen aus Beispiel 5.4. Es seien (Ω1,A1) = (Ω2,A2) =
(R,B) und f1 = −f2 = 1(−∞,q] für ein q ∈ R. Die Verteilungsfunktion eines
Wahrscheinlichkeitsmaßes P ∈ M1 (R,B) wird mit FP bezeichnet. Für die
Testprobleme (5.1) und (5.2) ergibt sich

H1 = {FP (q)− FQ (q) ≤ a} gegen K1 = {FP (q)− FQ (q) > a} (5.15)

und

H2 = {FP (q)− FQ (q) = a} gegen K2 = {FP (q)− FQ (q) ̸= a} . (5.16)

Als Teststatistik erhält man dann

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

1(−∞,q] (Xi)−
√
n

n2

n2∑
i=1

1(−∞,q] (Yi)−
√
na.

Der Test φ̂1n für das einseitige Testproblem (5.15) ist durch den kritischen

Wert ĉ1,n = u1−α

(
n
n1
σ̂21,n +

n
n2
σ̂22,n

) 1
2 gegeben, wobei

σ̂21,n =
1

n1 − 1

n1∑
i=1

1(−∞,q] (Xi)−
1

n1

n1∑
j=1

1(−∞,q] (Xj)

2

und

σ̂22,n =
1

n2 − 1

n2∑
i=1

1(−∞,q] (Yi)−
1

n2

n2∑
j=1

1(−∞,q] (Yj)

2

sind. Der Test φ̂2n für das zweiseitige Testproblem (5.16) wird durch den

kritischen Wert ĉ2,n = u1−α

(
n
n1
σ̂21,n +

n
n2
σ̂22,n

) 1
2 festgelegt.
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Beispiel 5.7 (Wilcoxon Test)
Sei (Ω1,A1) = (Ω2,A2) = (R,B). Es wird vorausgesetzt, dass die nichtpa-
rametrischen Familien P ⊂ M1 (R,B) und Q ⊂ M1 (R,B) nur die stetigen
Wahrscheinlichkeitsmaße enthalten. Es bezeichne k : P ⊗Q → R, P ⊗Q 7→∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dP ⊗ Q das Wilcoxon Funktional. Für jedes stetiges Wahr-

scheinlichkeitsmaß P ∈ M1 (R,B) gilt k (P ⊗ P ) = 1
2 . Anstelle der Testpro-

bleme (5.1) und (5.2) betrachtet man häufig das einseitige Testproblem mit
der verkleinerten Hypothese

H̃2 =

{
P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) =

1

2
und P = Q

}

gegen K1 und das zweiseitige Testproblem H̃2 gegen K2. Wir beschränken
uns auf das einseitige Testproblem H̃2 gegenK1. Das zweiseitige Testproblem
H̃2 gegen K2 kann analog behandelt werden. Das Wilcoxon Funktional ist
differenzierbar an jeder Stelle P0 ⊗Q0 ∈ P ⊗Q und die Abbildung

k̃ (P0 ⊗Q0) : R2 → R, (x, y) 7→ Q0 ([x,+∞)) + P0 ((−∞, y])− 2k (P0 ⊗Q0)

ist ein Gradient von k an der Stelle P0 ⊗ Q0, vgl. Anwendung 2.7. Es
wird außerdem vorausgesetzt, dass k̃ (P0 ⊗Q0) bereits der kanonische Gra-
dient von k an jeder Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ H̃2 ist, d.h. es gilt k̃ (P0 ⊗Q0) ∈
T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) für alle P0 ⊗ Q0 ∈ H̃2. Sei nun P0 ⊗ Q0 ∈ H̃2 beliebig
aber fest gewählt. Für die Teststatistik Tn erhält man nach Beispiel 3.1

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

Q0 ((−∞, Xi]) +

√
n

n2

n2∑
j=1

P0 ([Yj ,+∞))− 2
√
nk (P0 ⊗Q0)

=

√
n

n1

n1∑
i=1

FQ0 (Xi) +

√
n

n2

n2∑
j=1

(1− FP0 (Yj))−
√
n

=

√
n

n1

n1∑
i=1

FQ0 (Xi)−
√
n

n2

n2∑
j=1

FP0 (Yj) .

Unter der Hypothese H̃2 gilt die Gleichheit FP0 = FQ0 nach Vorausset-
zung. Die Verteilungsfunktion FP0 stellt einen unbekannten unendlichdi-
mensionalen Parameter dar. Durch den Übergang zu den Rängen wird die-
ser Parameter eliminiert, vgl. [17], [30], [28] und [33]. Sei (Z1, . . . , Zn) =
(X1, . . . , Xn1 , Y1, . . . , Yn2) die gesamte Stichprobe. MitRn = (Rn,1, . . . , Rn,n)
werden die gemeinsamen Ränge von Zufallsvariablen (Z1, . . . , Zn) bezeich-
net. Die unbekannte Verteilungsfunktion FP0 = FQ0 wird durch die empiri-
sche Verteilungsfunktion

F̂ (Zi) =
1

n
Rn,i
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ersetzt. Die lineare Rangstatistik T̂n wird durch

T̂n =
1

n1
√
n

n1∑
i=1

Rn,i −
1

n2
√
n

n∑
j=1+n1

Rn,j

definiert. Es gilt

lim
n→∞

∫ (
Tn − T̂n

)2
dPn1

0 ⊗Qn2
0 = lim

n→∞

∫ (
Tn − T̂n

)2
dPn0 = 0

nach [29], Satz 9.3 oder [17], Section 6.1. Hieraus folgt

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0

(∣∣∣Tn − T̂n

∣∣∣ > ε
)
= 0

für alle ε > 0. Sei Sn die symmetrische Gruppe, d.h. die Gruppe aller Per-
mutationen auf der Menge {1, . . . , n}. Sei nun

φ̂1n =


1 >

γ̂n T̂n = ĉ1,n(α)
0 <

(5.17)

der Rangtest zum Niveau α, wobei ĉ1,n(α) das (1−α)-Quantil der Verteilung
der Statistik

Sn → R, π 7→ 1

n1
√
n

n1∑
i=1

π(i)− 1

n2
√
n

n∑
j=1+n1

π(j)

unter der Gleichverteilung auf der symmetrischen Gruppe Sn ist. Man erhält
die stochastische Konvergenz

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 (|ĉ1,n(α)− c1| > ε) = 0

für alle ε > 0 nach [29], Satz 11.1 und Lemma 11.3, vgl. ebenfalls [28] und
[30]. Nach Satz 11.1 aus [29] folgt außerdem

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 ({φ̂1n ∈ (0, 1)}) = lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0

({
T̂n = ĉ1,n(α)

})
= 0.

Nach Lemma 1.29 und Bemerkung 3.7 ergibt sich nun, dass die Testfolgen
(5.17) und (5.4) an jeder Stelle P0 ⊗Q0 ∈ H̃2 lokal asymptotisch äquivalent
sind. Die Teststatistik T̂n lässt sich folgendermaßen äquivalent umformen:

T̂n =
1

n1
√
n

n1∑
i=1

Rn,i −
1

n2
√
n

n∑
j=1+n1

Rn,j

=
1

n1
√
n

n1∑
i=1

Rn,i −
1

n2
√
n

(
n (n+ 1)

2
−

n1∑
i=1

Rn,i

)

=

(
1

n1
√
n
+

1

n2
√
n

) n1∑
i=1

Rn,i −
n (n+ 1)

2n2
√
n
.
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Durch die äquivalente Transformation erhält man

φ̂1n =


1 >
γ̃n

∑n1
i=1Rn,i = c̃1,n(α)

0 <

für geeignete γ̃n und c̃1,n(α). Der kritische Wert c̃1,n(α) lässt sich außerdem
als der (1− α)-Quantil der Verteilung der Statistik

Sn → R, π 7→
n1∑
i=1

π(i)

unter der Gleichverteilung auf der symmetrischen Gruppe Sn bestimmen.
Der Test φ̂1n ist also der übliche Zweistichproben-Wilcoxon-Test. Es gibt
studentisierte Versionen des Wilcoxon-Tests, die unter der allgemeinen Null-
hypothese H2 =

{
P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) = 1

2

}
als Permutationstests

ausgeführt werden, vgl. [17], [28] und [30].

Es bezeichne P(N) die Potenzmenge von N. Seien P ⊂ M1 (R,B) und
Q ⊂ M1 (N,P(N)) zwei Familien von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Man be-
trachte die randomisierte Summe

S =

Y1∑
i=1

Xi .

Es gilt dann E (S) = E (X1)E (Y1) = EP (IdR)EQ (IdN). Die einseitigen
und zweiseitigen Testprobleme für das statistische Funktional k : P ⊗ Q →
R, P ⊗Q 7→ EP (IdR)EQ (IdN) motivieren das nachfolgende Beispiel.

Beispiel 5.8 (Produkt zweier von Mises Funktionale)
Seien k1 : P → R, P 7→

∫
f1 dP und k2 : Q → R, Q 7→

∫
f2 dQ zwei von

Mises Funktionale. Die Voraussetzungen aus Beispiel 5.4 seien erfüllt. Das
Funktional k1 ist dann differenzierbar an jeder Stelle P0 ∈ P mit dem kano-
nischen Gradienten f1 − EP0 (f1) und das Funktional k2 ist differenzierbar
an jeder Stelle Q0 ∈ Q mit dem kanonischen Gradienten f2−EQ0 (f2). Nach
Beispiel 2.14 ist das statistische Funktional

k : P ⊗Q → R, P ⊗Q 7→ k1 (P ) k2 (Q)

differenzierbar an jeder Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ P ⊗ Q mit dem kanonischen Gra-
dienten

k̃ : (ω1, ω2) 7→ EQ0 (f2) (f1 (ω1)− EP0 (f1)) + EP0 (f1) (f2 (ω2)− EQ0 (f2)) .

Hieraus folgt k̃1 = EQ0 (f2) (f1 − EP0 (f1)) und k̃2 = EP0 (f1) (f2 − EQ0 (f2)).
Die Testprobleme (5.1) und (5.2) für a ̸= 0 werden betrachtet. Es bezeichne
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wieder f1,n = 1
n1

∑n1
i=1 f1 ◦Xi und f2,n = 1

n2

∑n2
i=1 f2 ◦ Yi. Sei P0 ⊗Q0 ∈ H2

beliebig aber fest gewählt. Dann gilt a = k (P0 ⊗Q0) = EP0 (f1)EQ0 (f2) .
Für die Teststatistik Tn erhält man nun

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

EQ0 (f2) (f1 (Xi)− EP0 (f1))

+

√
n

n2

n2∑
i=1

EP0 (f1) (f2 (Yi)− EQ0 (f2))

= EQ0 (f2)

√
n

n1

n1∑
i=1

f1 (Xi)−
√
nEP0 (f1)EQ0 (f2)

+EP0 (f1)

√
n

n2

n2∑
i=1

f2 (Yi)−
√
nEP0 (f1)EQ0 (f2)

=
√
nEQ0 (f2) f1,n +

√
nEP0 (f1) f2,n − 2

√
na.

Die Werte EP0 (f1) und EQ0 (f2) sind unbekannt und werden durch f1,n und
f2,n geschätzt. Die Teststatistik T̂n mit geschätzten Erwartungswerten ist
durch

T̂n =
√
n f1,nf2,n −

√
na

definiert. Die Teststatistik T̂n läßt sich auch mit Hilfe der kanonischen Zwei-
stichproben-U-Statistik für das statistische Funktional k herleiten. Die Zu-
fallsvariable X1Y1 ist ein erwartungstreuer Schätzer für k. Für die Zweistich-
proben-U-Statistik mit der Abbildung ψ : (x, y) 7→ xy als Kern erhält man
dann

1

n1n2

n1∑
i=1

n2∑
j=1

XiYj =

(
1

n1

n1∑
i=1

Xi

) 1

n2

n2∑
j=1

Yj

 = f1,nf2,n.

Die asymptotische Verteilung der Teststatistik T̂n lässt sich mit Delta Me-
thode bestimmen, vgl. [51], Seite 26, Theorem 3.1 oder [54], Seite 107, Satz
5.107 (Cramér). Nach dem starken Gesetz der großen Zahlen ergibt sich die
fast sichere Konvergenz

(
f1,n, f2,n

)
→ (EP0 (f1) , EQ0 (f2)) für n → ∞. Mit

Cramér-Wold-Device zeigt man die schwache Konvergenz

L
(√

n

((
f1,n
f2,n

)
−
(
EP0 (f1)
EQ0 (f2)

))∣∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
→ N

((
0
0

)
,

(
1

1−dVarP0 (f1) 0

0 1
dVarQ0 (f2)

))
für n → ∞. Die Abbildung H1 : R2 → R, (x, y) 7→ xy ist differenzierbar in
R2 mit der Jacobi-Matrix

JH1 (x, y) =

(
y
x

)
.
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Mit Delta Methode erhält man für n→ ∞ die schwache Konvergenz

L
(
T̂n

∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
= L

(√
n f1,nf2,n −

√
nEP0 (f1)EQ0 (f2)

∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
= L

(√
n
(
H1

(
f1,n, f2,n

)
−H1 (EP0 (f1) , EQ0 (f2))

)∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
→ N

(
0, EQ0 (f2)

2 1

1− d
VarP0 (f1) + EP0 (f1)

2 1

d
VarQ0 (f2)

)
= N

(
0,

1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

)
.

Die Testfolgen

φ̃1n =


1 >

T̂n c1
0 ≤

(5.18)

und

φ̃2n =


1 >∣∣∣T̂n∣∣∣ c2

0 ≤
(5.19)

erfüllen dann die Bedingung limn→∞
∫
φ̃in dP

n1
0 ⊗ Qn2

0 = α für i = 1, 2.
Die kritischen Werte c1 und c2 sind in (5.5) und (5.7) definiert. Es wird
nun bewiesen, dass die Testfolgen (5.18) und (5.4) bzw. (5.19) und (5.6)
lokal asymptotisch äquivalent für das Testproblem (5.1) bzw. (5.2) an der
Stelle P0⊗Q0 sind. Sei t 7→ Pt⊗Qt eine L2 (P0 ⊗Q0)-differenzierbare Kurve
in P ⊗ Q mit Tangente g ∈ L

(0)
2 (P0 ⊗Q0) . Sei

∫
g2 dP0 ⊗ Q0 ̸= 0 ohne

Einschränkung, sonst folgt die Behauptung nach Satz 3.22. Die Tangente g
besitzt nach Satz 1.19 die Darstellung g = g1 ◦π1+ g2 ◦π2 mit g1 ∈ L

(0)
2 (P0)

und g2 ∈ L
(0)
2 (Q0). Sei

Λn =
1√
n

(
n1∑
i=1

g1 (Xi) +

n2∑
i=1

g2 (Yi)

)
.

Die asymptotische Gütefunktion der Testfolgen (5.4) und (5.6) entlang der
impliziten Alternativen und Hypothesen

(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈ F2 ist eindeutig

bestimmt durch die gemeinsame asymptotische Verteilung

lim
n→∞

L ((Tn,Λn)|Pn1
0 ⊗Qn2

0 )

von Tn und Λn. Die asymptotische Gütefunktion der Testfolgen (5.18) und
(5.19) entlang der impliziten Alternativen und Hypothesen

(
Pn1
tn ⊗Qn2

tn

)
n∈N ∈

F2 ist ebenfalls eindeutig bestimmt durch die gemeinsame asymptotische
Verteilung

lim
n→∞

L
((

T̂n,Λn

)∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
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von T̂n und Λn, vgl. Abschnitte 3.4 und 3.5, insbesondere Satz 3.19 und Satz
3.32. Es reicht also

lim
n→∞

L ((Tn,Λn)|Pn1
0 ⊗Qn2

0 ) = lim
n→∞

L
((

T̂n,Λn

)∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
(5.20)

nachzuweisen. Nach Satz 3.17 erhält man

lim
n→∞

L
((

Tn
Λn

)∣∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
= N

((
0
0

)
,

(
σ21 σ12
σ12 σ22

))
, (5.21)

wobei

σ21 =
1

1− d

∫
k̃21 dP0 +

1

d

∫
k̃22 dQ0

=
1

1− d
EQ0 (f2)

2 VarP0 (f1) +
1

d
EP0 (f1)

2 VarQ0 (f2) ,

σ22 = (1− d)

∫
g21 dP0 + d

∫
g22 dQ0 = (1− d)VarP0 (g1) + dVarQ0 (g2) ,

σ12 =

∫
k̃g dP0 ⊗Q0 = EQ0 (f2)CovP0 (f1, g1) + EP0 (f1)CovQ0 (f2, g2)

sind. Die asymptotische Verteilung von
(
T̂n,Λn

)
unter Pn1

0 ⊗Qn2
0 wird mit

Delta Methode bestimmt. Es bezeichne

Yn =

(
f1,n, f2,n,

1

n

n1∑
i=1

g1 (Xi) ,
1

n

n2∑
i=1

g2 (Yi)

)
.

Es gilt dann
E (Yn) = (EP0 (f1) , EQ0 (f2) , 0, 0) .

Nach dem starken Gesetz der großen Zahlen ergibt sich die fast sichere
Konvergenz Yn → (EP0 (f1) , EQ0 (f2) , 0, 0) für n → ∞. Mit Cramér-Wold-
Device erhält man die schwache Konvergenz

lim
n→∞

L
(√

n (Yn − E (Yn))
∣∣Pn1

0 ⊗Qn2
0

)
= N (0,Σ) .

Die Kovarianzmatrix Σ ergibt sich als

Σ =


1

1−dVarP0 (f1) 0 CovP0 (f1, g1) 0

0 1
dVarQ0 (f2) 0 CovQ0 (f2, g2)

CovP0 (f1, g1) 0 (1− d)VarP0 (g1) 0
0 CovQ0 (f2, g2) 0 dVarQ0 (g2)

 .

Die Abbildung H2 : R4 → R2, (x1, x2, x3, x4) 7→ (x1x2, x3 + x4) ist differen-
zierbar in R4 mit der Jacobi-Matrix

JH2 (x1, x2, x3, x4) =

(
x2 x1 0 0
0 0 1 1

)
.
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Sei B := JH2 ((EP0 (f1) , EQ0 (f2) , 0, 0)). Nach Delta Methode ergibt sich
die schwache Konvergenz

lim
n→∞

L
((

T̂n,Λn

)∣∣∣Pn1
0 ⊗Qn2

0

)
= lim

n→∞
L
(√

n (H2 (Yn)−H2 (E (Yn)))
∣∣Pn1

0 ⊗Qn2
0

)
= N

(
0, BΣBt

)
.

Man erhält außerdem BΣBt =

(
σ21 σ12
σ12 σ22

)
, vgl. (5.21). Die Gleichheit

(5.20) ist somit bewiesen. Die Werte c1 und c2 sind unbekannt und müssen
geschätzt werden. Die Schätzer f1,n, f2,n, σ̂n (f1)

2 und σ̂n (f2)
2 seien wie

in Beispiel 5.4 definiert. Die geschätzten kritischen Werte ĉ1,n und ĉ2,n sind
definiert durch

ĉ1,n = u1−α

(
n

n1

(
f2,n

)2
σ̂n (f1)

2 +
n

n2

(
f1,n

)2
σ̂n (f2)

2

) 1
2

und

ĉ1,n = u1−α
2

(
n

n1

(
f2,n

)2
σ̂n (f1)

2 +
n

n2

(
f1,n

)2
σ̂n (f2)

2

) 1
2

.

Nach Lemma 1.27, Lemma 1.29 und Bemerkung 3.7 sind die Testfolgen

φ̂1n =


1 >

T̂n ĉ1,n
0 ≤

und φ̂2n =


1 >∣∣∣T̂n∣∣∣ ĉ2,n

0 ≤

asymptotisch äquivalent zu den Testfolgen φ̃1n und φ̃2n für das Testproblem
(5.1) bzw. (5.2), weil ĉ1,n → c1 und ĉ2,n → c2 für n→ ∞ fast sicher konver-
gieren, vgl. Beispiel 5.4. Die Testfolge φ̂1n ist also asymptotisch äquivalent
zu der Testfolge (5.4) für das Testproblem (5.1) und die Testfolge φ̂2n ist
asymptotisch äquivalent zu der Testfolge (5.6) für das Testproblem (5.2).

Anwendung 5.9 (Testen des Wilcoxon Funktionals)
In dieser Anwendung kehren wir zu dem Wilcoxon Funktional k : P ⊗Q →
R, P ⊗ Q 7→

∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dP ⊗ Q zurück. Es gilt k (P ⊗Q) =

∫
FQdP .

Sei (Ω1,A1) = (Ω2,A2) = (R,B). Im Gegensatz zu Beispiel 5.7 wird nicht
vorausgesetzt, dass die nichtparametrischen Familien P ⊂ M1 (R,B) und
Q ⊂ M1 (R,B) nur stetige Wahrscheinlichkeitsmaße enthalten. Es werden
das einseitige Testproblem

H1 =

{
P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ≤ 1

2

}
gegen
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K1 =

{
P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) >

1

2

}
(5.22)

und das zweiseitige Testproblem

H2 =

{
P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) =

1

2

}
gegen

K2 =

{
P ⊗Q ∈ P ⊗Q : k (P ⊗Q) ̸= 1

2

}
(5.23)

betrachtet. Aus der Anwendung 2.7 ist es bereits bekannt, dass das Wilcoxon
Funktional an jeder Stelle P0 ⊗ Q0 ∈ P ⊗ Q differenzierbar ist und die
Abbildung

k̃ (P0 ⊗Q0) : R2 → R, (x, y) 7→ Q0 ((−∞, x]) + P0 ([y,+∞))− 2k (P0 ⊗Q0)

ein Gradient von k an der Stelle P0 ⊗ Q0 ist. Es wird vorausgesetzt, dass
k̃ (P0 ⊗Q0) der kanonische Gradient von k an jeder Stelle P0 ⊗Q0 ∈ H2 ist,
d.h. es gilt k̃ (P0 ⊗Q0) ∈ T (P0 ⊗Q0,P ⊗Q) für alle P0 ⊗ Q0 ∈ H2. Diese
Voraussetzung besagt, dass das Modell hinreichend groß ist. Sei nun P0 ⊗
Q0 ∈ H2 beliebig aber fest gewählt. Nach Beispiel 3.1 liegt die Teststatistik

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

Q0 ((−∞, Xi]) +

√
n

n2

n2∑
j=1

P0 ([Yj ,+∞))− 2
√
nk (P0 ⊗Q0)

den asymptotisch optimalen Testfolgen (5.4) und (5.6) zugrunde. Wegen
k (P0 ⊗Q0) =

1
2 erhält man unter H2

Tn =

√
n

n1

n1∑
i=1

Q0 ((−∞, Xi]) +

√
n

n2

n2∑
j=1

P0 ([Yj ,+∞))−
√
n.

Im Folgenden wird eine adaptive Methode vorgestellt, mit der die unbekann-
ten Fußpunkte P0 undQ0 eliminiert werden können. Die WerteQ0 ((−∞, Xi])
und P0 ([Yj ,+∞)), die in die Teststatistik Tn hineingehen, sind unbekannt
und müssen geschätzt werden. Für t ∈ R wird Q0 ((−∞, t]) durch

1

n2

n2∑
i=1

1(−∞,t] (Yi)

geschätzt. Der Wert P0 ([s,+∞)) wird für s ∈ R durch

1

n1

n1∑
i=1

1[s,+∞) (Xi)
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geschätzt. Man erhält somit die neue Teststatistik

T̂n =

√
n

n1

n1∑
i=1

1

n2

n2∑
j=1

1(−∞,Xi] (Yj) +

√
n

n2

n2∑
j=1

1

n1

n1∑
i=1

1[Yj ,+∞) (Xi)−
√
n

= 2

√
n

n1n2

n1∑
i=1

n2∑
j=1

1(−∞,Xi] (Yj)−
√
n.

Weiterhin wird die Teststatistik T̃n = 1
2 T̂n betrachtet. Es bezeichne

Fn1,P0(t) =
1

n1

n1∑
i=1

1(−∞,t] (Xi)

die empirische Verteilungsfunktion von P0 und

Fn2,Q0(t) =
1

n2

n2∑
i=1

1(−∞,t] (Yi)

die empirische Verteilungsfunktion von Q0. Mit diesen Bezeichnungen erhält
man

T̃n =

√
n

n1n2

n1∑
i=1

n2∑
j=1

1(−∞,Xi] (Yj)−
1

2

√
n

=
√
n

∫
Fn2,Q0dFn1,P0 −

1

2

√
n

=
√
n

(∫
Fn2,Q0dFn1,P0 −

∫
FQ0dP0

)
.

Die asymptotische Verteilung von T̃n unter Pn1
0 ⊗Qn2

0 wird nun untersucht.

Lemma 5.10
Für alle ε > 0 gilt

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0

(∣∣∣Tn − T̃n

∣∣∣ > ε
)
= 0.

Beweis. Es gilt

√
n

(∫
Fn2,Q0dFn1,P0 −

∫
FQ0dP0

)
=

√
n

∫
(Fn2,Q0 − FQ0) dP0 −

√
n

∫
(Fn1,P0 − FP0)− dQ0 +Rn

mit
lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0 (|Rn| > ε) = 0 (5.24)
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für alle ε > 0 nach der starken Version der funktionellen Delta Methode,
vgl. [51], Seite 299, Example 20.11. Mit (Fn1,P0 − FP0)− wird die linksseitig
stetige Version der Abbildung t 7→ Fn1,P0(t) − FP0(t) bezeichnet. Mit den
äquivalenten Umformungen erhält man

√
n

∫
(Fn1,P0 − FP0)− dQ0

=
√
n

∫ (
1

n1

n1∑
i=1

1(−∞,t] (Xi)− P0 ((−∞, t])

)
−

dQ0(t)

=
√
n

∫ (
1

n1

n1∑
i=1

1(−∞,t) (Xi)− P0 ((−∞, t))

)
dQ0 (t)

=

√
n

n1

n1∑
i=1

(∫
1(−∞,t) (Xi) dQ0 (t)−

∫
P0 ((−∞, t)) dQ0 (t)

)

=

√
n

n1

n1∑
i=1

(∫
1(Xi,+∞) (t) dQ0 (t)− 1 + k (P0 ⊗Q0)

)

=

√
n

n1

n1∑
i=1

(Q0 ((Xi,+∞))− 1 + k (P0 ⊗Q0))

= −
√
n

n1

n1∑
i=1

(Q0 ((−∞, Xi])− k (P0 ⊗Q0)) ,

wobei ∫
P0 ((−∞, t)) dQ0 (t) =

∫ (∫
1(−∞,t) (x) dP0 (x)

)
dQ0 (t)

=

∫
1{(x,t)∈R2:x<y}dP0 ⊗Q0

= 1−
∫

1{(x,t)∈R2:x≥y}dP0 ⊗Q0

= 1− k (P0 ⊗Q0)

gilt. Analog ergibt sich

√
n

∫
(Fn2,Q0 − FQ0)

=

√
n

n2

n2∑
j=1

∫ (
1(−∞,t] (Yj)− FQ0 (t)

)
dP0 (t)

=

√
n

n2

n2∑
j=1

(∫
1[Yj ,+∞) (t) dP0 (t)−

∫
FQ0 (t) dP0 (t)

)

=

√
n

n2

n2∑
j=1

(P0 ([Yj ,+∞))− k (P0 ⊗Q0)) .

115



Insgesamt erhält man

√
n

∫
(Fn2,Q0 − FQ0) dP0 −

√
n

∫
(Fn1,P0 − FP0)− dQ0

=

√
n

n2

n2∑
j=1

(P0 ([Yj ,+∞))− k (P0 ⊗Q0))

+

√
n

n1

n1∑
i=1

(Q0 ((−∞, Xi])− k (P0 ⊗Q0))

=

√
n

n1

n1∑
i=1

Q0 ((−∞, Xi]) +

√
n

n2

n2∑
j=1

P0 ([Yj ,+∞))− 2
√
nk (P0 ⊗Q0)

= Tn.

Hieraus folgt

T̃n =

∫
Fn2,Q0dFn1,P0 −

∫
FQ0dFP0

=
√
n

∫
(Fn2,Q0 − FQ0) dP0 −

√
n

∫
(Fn1,P0 − FP0)− dQ0 +Rn

= Tn +Rn. (5.25)

Aus (5.24) und (5.25) folgt die Behauptung

lim
n→∞

Pn1
0 ⊗Qn2

0

(∣∣∣Tn − T̃n

∣∣∣ > ε
)
= 0

für alle ε > 0. ■

Man kann bei den asymptotisch optimalen Testfolgen (5.4) und (5.6) die
Teststatistik Tn durch T̃n ersetzen. Dabei erhält man die Testfolgen, die zu
der asymptotisch optimalen Testfolgen (5.4) und (5.6) für das entsprechende
Testproblem asymptotisch äquivalent sind.

Zur Berechnung des kritischen Wertes für die Tests (5.4) und (5.6) braucht
man die asymptotische Varianz

lim
n→∞

VarPn1
0 ⊗Qn2

0

(
T̃n

)
= lim

n→∞
VarPn1

0 ⊗Qn2
0

(Tn) .

Mit Beispiel 2.7 und Satz 3.16 ergibt sich

lim
n→∞

VarPn1
0 ⊗Qn2

0

(
T̃n

)
=

1

1− d

∫ (∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dQ0(y)− k (P0 ⊗Q0)

)2

dP0 (x)

+
1

d

∫ (∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dP0(x)− k (P0 ⊗Q0)

)2

dQ0 (y) ,
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wobei d = lim
n→∞

n2
n ist. Die Werte

w1 =

∫ (∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dQ0(y)− k (P0 ⊗Q0)

)2

dP0 (x)

und

w2 =

∫ (∫
1{(x,y)∈R2:x≥y}dP0(x)− k (P0 ⊗Q0)

)2

dQ0 (y)

sind unbekannt und müssen geschätzt werden. Es reicht die konsistenten
und erwartungstreuen Schätzer ŵ1,n und ŵ2,n für w1 und w2 zu finden. Die
Testfolgen mit den geschätzten Werten von w1 und w2 sind dann asympto-
tisch äquivalent zu den Testfolgen mit den exakten Werten von w1 und w2,
vgl. Beispiel 5.4 zum Beweis. Dieses Schätzproblem wird nun in einer ver-
allgemeinerten Form gelöst, die eine Anwendung beim Testen der von Mises
Funktionale ermöglicht, vgl. Beispiel 2.6.

Lemma 5.11
Sei P ⊗Q ∈ P ⊗Q beliebig aber fest gewählt. Sei h : (Ω1 × Ω2,A1 ⊗A2) →
(R,B) eine Zufallsvariable mit

∫
h4dP ⊗ Q < ∞ und

∫
h dP ⊗ Q = 0. Die

Zufallsvariable

Sn =
1

n1n2 (n2 − 1)

n1∑
i=1

n2∑
j=1

n2∑
k=1
k ̸=j

h (Xi, Yk)h (Xi, Yj)

ist dann ein erwartungstreuer und konsistenter Schätzer für den Wert∫ (∫
h (x, y) dQ (y)

)2

dP (x) . (5.26)

Beweis. Die Zufallsvariable Sn ist ein erwartungstreuer Schätzer für den
Wert (5.26), denn es gilt

EPn1⊗Qn2 (Sn)

=
1

n1n2 (n2 − 1)

n1∑
i=1

n2∑
j=1

n2∑
k=1
k ̸=j

∫
h (xi, yk)h (xi, yj) dP ⊗Q2 (xi, yk, yj)

=
1

n1n2 (n2 − 1)

n1∑
i=1

n2∑
j=1

n2∑
k=1
k ̸=j

∫ (∫
h (x, y) dQ (y)

)2

dP (x)

=

∫ (∫
h (x, y) dQ (y)

)2

dP (x)

nach dem Satz von Fubini. Es wird nun gezeigt, dass der Schätzer Sn für den
Wert (5.26) konsistent ist. Es reicht zu zeigen, dass

lim
n→∞

VarPn1⊗Qn2 (Sn) = 0 (5.27)
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gilt. Es seien

In = {(i, j, k) : i ∈ {1, . . . , n1} und j, k ∈ {1, . . . , n2} und k ̸= j}

die Indexmenge und
zn = n1n2 (n2 − 1)

die Anzahl der Elemente von In. Es bezeichne fs = h (Xi, Yk)h (Xi, Yj) für
ein s = (i, j, k) ∈ In. Man erhält zunächst

VarPn1⊗Qn2 (Sn)

= VarPn1⊗Qn2

(
1

zn

∑
s∈In

fs

)

=
1

z2n

∑
s∈In

VarPn1⊗Qn2 (fs) +
1

z2n

∑
s∈In

∑
t∈In\{s}

CovPn1⊗Qn2 (fs, ft) .

Für die Summe der Varianzen ergibt sich somit

1

z2n

∑
s∈In

VarPn1⊗Qn2 (fs) =
1

zn
VarPn1⊗Qn2

(
f(1,1,2)

)
→ 0

für n→ ∞, weil

VarPn1⊗Qn2

(
f(1,1,2)

)
=

∫
(h (x1, y1)h (x1, y2))

2 dP ⊗Q2 (x1, y1, y2)

=

∫ (∫
h (x1, y1)

2 dQ (y1)

)2

dP (x1)

≤
∫ (∫

h (x1, y1)
4 dQ (y1)

)
dP (x1)

=

∫
h4dP ⊗Q

< ∞ (5.28)

nach Voraussetzung gilt. Es bleibt die Summe

1

z2n

∑
s∈In

∑
t∈In\{s}

CovPn1⊗Qn2 (fs, ft) (5.29)

der Kovarianzen zu betrachten. Mit der Abschätzung (5.28) erhält man

|CovPn1⊗Qn2 (fs, ft)| ≤ (VarPn1⊗Qn2 (fs)VarPn1⊗Qn2 (ft))
1
2 ≤

∫
h4dP⊗Q <∞.

(5.30)
Es bezeichne s = (s1, s2, s3) und t = (t1, t2, t3). Es gilt

CovPn1⊗Qn2 (fs, ft) = 0,

118



falls sk ̸= tk für alle k ∈ {1, 2, 3} sind. Insgesamt gibt es also mindestens

n2 (n2 − 1)n1 (n2 − 2) (n2 − 3) (n1 − 1) = zn (n2 − 2) (n2 − 3) (n1 − 1)

verschiedene Kovarianzen CovPn1⊗Qn2 (fs, ft) in der Summe (5.29), die gleich
Null sind. Man erhält somit die Abschätzung∣∣∣∣∣∣ 1z2n

∑
s∈In

∑
t∈In\{s}

CovPn1⊗Qn2 (fs, ft)

∣∣∣∣∣∣
≤ 1

z2n
(zn (zn − 1)− zn (n2 − 2) (n2 − 3) (n1 − 1))

∫
h4dP ⊗Q

=
1

zn
(zn − 1− (n2 − 2) (n2 − 3) (n1 − 1))

∫
h4dP ⊗Q

=
n2 (n2 − 1)n1 − (n2 − 2) (n2 − 3) (n1 − 1)− 1

n2 (n2 − 1)n1

∫
h4dP ⊗Q

→ 0

für n→ ∞. Somit ist die Konvergenz (5.27) gezeigt. ■

Beispiel 5.12
Speziell für das Wilcoxon Funktional mit h = 1{(x,y)∈R2:x≥y} − 1

2 erhält man
den erwartungstreuen und konsistenten Schätzer

ŵ1,n =
1

n1n2 (n2 − 1)

n1∑
i=1

n2∑
j=1

n2∑
k=1
k ̸=j

(
1{Xi≤Yk} −

1

2

)(
1{Xi≤Yj} −

1

2

)

für w1. Analog ergibt sich der erwartungstreue und konsistente Schätzer

ŵ2,n =
1

n2n1 (n1 − 1)

n2∑
i=1

n1∑
j=1

n1∑
k=1
k ̸=j

(
1{Xj≤Yi} −

1

2

)(
1{Xk≤Yi} −

1

2

)

für w2. Insgesamt erhält man die asymptotisch optimale Folge

φ̃1n =


1 >

T̃n u1−α

(
n
n1
ŵ1,n +

n
n2
ŵ2,n

) 1
2

0 ≤

der einseitigen Tests für das Testproblem (5.22) und die asymptotisch opti-
male Folge

φ̃2n =


1 >∣∣∣T̃n∣∣∣ u1−α

2

(
n
n1
ŵ1,n +

n
n2
ŵ2,n

) 1
2

0 ≤

der zweiseitigen Tests für das Testproblem (5.23).
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Anhang

Symbol o

Symbol o für Folgen

Es seien (an)n∈N und (bn)n∈N zwei Folgen von reellen Zahlen.
Das Symbol an ∈ o (bn) bedeutet, dass lim

n→∞
an
bn

= 0 ist.

Symbol o für Funktionen

Es seien M ein metrischer Raum und f, g : M → R zwei Abbildungen. Das
Symbol f ∈ o (g) für x→ x0 in M bedeutet dann, dass lim

x→x0

f(x)
g(x) = 0 gilt.
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