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Operatoren ohne Dichotomie 1

Hamiltonsche Bahnen ohne Zerspaltungseigenschaft. Die Lösung

einer Aufgabe von M.G. Krein.

Von Sergej A. Chorošavin
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Abstract

It is constructed linear hamilton system without usual dichotomy prop-

erty. The article object refers to indefinite inner product methods in the

stability theory of abstract dynamical equation solutions .

1 Einleitung

Man betrachte irgendein dynamisches lineares hamiltonsches System. Gibt es
dieses Systems Bahnen, die vorgegebenes Wachstumsverhalten bei t → ±∞
haben ? Das Vorhandensein von solchen Bahnen sowie die entsprechenden Zer-
legungen von beliebigen Bahnen, das ist eine selten interessante Frage sowohl
von der dynamischen Systeme Theorie, als auch von Stabilitätstheorie.

Solange man sich mit einem linearen endlichdimensionalen Hamiltonschem
Systeme beschäftigt, hat man die wohlbekannte Antwort:

Jede Bahn x(t) läßt sich folgenderweise darstellen:

(∗) x(t) = x1(t) + · · ·+ xN (t)

wo x1(t), . . . , xN (t) die Bahnen des ursprünglichen Systems sind, die bei t → ∞
das übliche exponentiellweise Wachstumsverhalten haben.

Insbesondere gilt

Zerspaltungssatz 1.Beliebige Bahn x(t) wird folgendermaßen dargestellt:

(∗∗) ; x(t) = x−(t) + x+(t) ; |x±(t)| ≤ P±(t) bei t → ±∞

( hier sind P± einige Polynome und x± sind einige Bahnen desselben dy-
namichen Systems ) .

Aber wie steht es damit, wenn man ein unendlich-dimensionales

dynamisches System betrachtet ?

Es ist ersichtlich dabei, daß die obige Zerspaltungseigenschaft reformuliert
zu sein braucht. Mindestens zwei Reformulierungen scheinen geeignet zu sein:
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1) statt in (∗∗) eingetretenen Polynome “nicht zu schnell wachsende”
nähmlich die “subexponentiellwachsende” Funktionen zu gestatten; dabei
sprechen wir über die Zerspaltung von Bahnen und stellen wir die
zugehörige Existenzaufgabe von solchen Bahnen;

2) invariante Teilräume mit Spectralradius ≤ 1 zu suchen, hierbei spricht man
über die Aufgabe von M.G. Krein.

Hier ist zu beachten, daß nicht nur die kontinuierliche “Zeit” (d.h. t ∈ R) son-
dern auch die diskrete “Zeit” (d.h. t ∈ Z) und auch irgendeine abstrakte “Zeit”
von Interesse sind: es geht jetzt um “die symplektischen Darstellungen einer
Halbgruppe”. Der Raum des Operierens von solchen Darstellungen braucht
nicht reell zu sein. Es handelt sich um die “Darstellungen in Räumen mit indef-
initen inneren Product”sowie um “J-unitäre und J-isometrishe Darstellungen”
u.ä.

Besonders ist zu erinnern:

Hilfssatz H1-1 V sei ein auf einem Hilbertraum H definierter linearer
beschränkter Operator, der einen beschränkten Inverse besitzt.

Dann ist der Operator V ⊕ V ∗−1 (d.h.Hilbertsche direkte Summe des Op-
erators V mit V ∗−1) J-unitär in bezug auf J , der durch die folgende Formel
erklärt ist:

J : x⊕ y 7→ y ⊕ x (x , y ∈ H )

Im allgemeinen, die Aussage “T ist J-unitär ” bedeutet: T ∗JT = J =
TJT ∗; dabei J∗ = J ; J2 = I vorausgesetzt ist.

Setzt man statt obigem J einen so wirkenden Operator

J : x⊕ y 7→ y ⊕ −x (x , y ∈ H ) ,

so erhaltet man, daß J∗ = −J ; J2 = −I , d.h. J ist ein Operator von einer
symplektischer Struktur; jetzt V ⊕ V ∗−1 ist in bezug auf diese Struktur ein
symplektisher Automorphismus. ✷

Um die beiden obigen Aufgaben zu präzisieren, führen wir eine geeignete
Definition ein.

Definition D1-1

S0(T ) := {x ∈ H | ‖TNx‖ → 0 bei N → +∞}.

S(T ) := {x ∈ H | ∃C ≥ 0 ∀N ≥ 0 ‖TNx‖ ≤ C}.

S+(T ) := {x ∈ H |∀a > 1 ∃C ≥ 0 ∀N ≥ 0 ‖TNx‖ ≤ CaN}.
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r(T ) := Spektralradius von T .

Bemerkung B1-1 Ist T ein linearer beschränkter Operator und ist L ein
T -invarianter Teilraum, so daß r(T |L) ≤ c ist, so ist

L ⊂ S+(c
−1T )

Bemerkung B1-2

S?(T1 ⊕ T2) = S?(T1)⊕ S?(T2);

hier steht S? für S0 oder S oder S+ beziehungsweise.

Bemerkung B1-3

S0(T ) ⊥ S(T ∗−1) ; S(T ) ⊥ S0(T
∗−1)

Dies folgt schon daraus, daß

|(x, y)| = |(TNx, T ∗−Ny)| ≤ ‖TNx‖ ‖T ∗−Ny‖

ist.

Also, bei erster Aufgabe fragt man z.B. von der von S+(T ) Struktur von
beliebig ausgewähltem symplektischem Automorphismus oder J-unitärem Op-
erator T. Dabei haben wir (wegen Bemerkung B1-1): die negative Lösung der
erster Aufgabe zieht die negative Lösung der zweite Aufgabe nach sich und die
teilweise positive Lösung der zweite Aufgabe hat die teilweise positive Lösung
der erster Aufgabe zur Folge.

Obwohl die beiden obigen Aufgaben vor langem bekannt sind (sieh z.B.
[Krein64], [Krein65], [Dal-Kre]), ist die ‘im allgemeinen’ Lösung nur vor kurzem
erreicht. Diese Lösung basiert auf [Ch97], [Ch98]; sie wird hier vorgestellt.

Dabei entspricht die sogenannte ‘J-Terminologie ’ der Arbeit [Krein65]
während die allgemene mathematische Terminologie entspricht [RS].

2 Diskretes dynamishes System ohne Di-

chotomie

Satz S2-1 Wie auch eine positive Zahl c > 0 ausgewählt sein mag, es gibt einen
J-unitären Operator U , daß

S+(c
−1U) = S+(c

−1U−1) = {0}

ist.
Insbesondere,
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(i) ist L ein von Null verschiedener U -invarianter Teilraum, so ist r(U |L) > c;

(ii) ist L′ ein von Null verschiedener U−1-invarianter Teilraum, so ist
r(U−1|L) > c;

(iii) Es gibt keinen U -invarianten Teilraum L′′, so daß |σ(U |L′′)| ≥ c−1 ist.

Beweis Mit Rücksicht auf den Hilfssatz H1-1 und die Bemerkungen B1-1

und B1-2 ist es hinreichend, einen Operator V zu bilden, so daß

S+(c
−1V ) = S+(c

−1V ∗−1) = S+(c
−1V −1) = S+(c

−1V ∗) = {0}.

ist, und danach U := V ⊕ V ∗−1 zu setzen.

Definition D2-1 H0 sei ein beliebiger separabler (reeller oder komplexer)
Hilbertscher Raum mit dem Skalarprodukt ( , ) und mit einer orthonormierten
Basis {bn}n versehen, die durch n = ...,−1, 0, 1, ... indexiert wird.

Es sei {vn}n ,n ∈ Z eine zweiseitige Zahlenfolge; dabei wird vn 6= 0,n ∈ Z

angenommen. V bezeichne einen Verschiebungsoperator, der durch die Formel

V : bn 7→
vn+1

vn
bn+1 .

erzeugt wird.

Observation O2-1 Der hierdurch definierte Operator V ist mindestens ab-
schließbar (ferner wird man V und die Abschließung von V voneinander nicht
unterscheiden) , dichtdefiniert, injektiv, besitzt dichtes Bild und die Wirkung
von V N ,V ∗−N , V ∗NV N ,V −NV ∗−N (N — ganz)wird durch die Formeln

V N : bn 7→
vn+N

vn
bn+N ; V ∗−N : bn 7→

v∗n
v∗n+N

bn+N ;

V ∗NV N : bn 7→ |
vn+N

vn
|
2
bn ; V −NV ∗−N : bn 7→ |

vn
vn+N

|
2
bn ;

erzeugt.
Insbesondere, V N ist beschränkt genau dann, wenn die Zahlenfolge

{|vn+N/vn|}n beschränkt ist. ✷

Observation O2-2 Die Schar {bn}n ist eine orthonormierte Basis und es
gilt auch V Nbn ⊥ V Nbm bei n 6= m. Deshalb ist

‖V Nf‖
2
=

∑

n

|(bn, f)|
2‖V Nbn‖

2 =
∑

n

|(bn, f)|
2|
vn+N

vn
|
2

für jede f ∈ H0.



Operatoren ohne Dichotomie 5

Insbesondere, ‖V Nf‖ ≥ |(bn, f)||vn+N/vn| für alle ganzen n.
Ist f ∈ H0 \ {0} und sind M,a einigen Zahlen, so daß ‖V Nf‖ ≤ MaN bei

N = 0, 1, 2, ... ist, dann gibt es eine Zahl M ′ , so daß |vN | ≤ M ′aN

bei N = 0, 1, 2, ... ist. Ganz analog es gelten die entsprechenden Implikationen
für V ∗−1, V −1, V ∗; schreiben wir alle diese:

‖V Nf‖ ≤ MaN ⇒ |vN | ≤ M
′

aN (N = 0, 1, 2, ...)

‖V ∗−Nf‖ ≤ MaN ⇒ |vN |−1 ≤ M
′

aN (N = 0, 1, 2, ...)

‖V −Nf‖ ≤ MaN ⇒ |v−N | ≤ M
′

aN (N = 0, 1, 2, ...)

‖V ∗Nf‖ ≤ MaN ⇒ |v−N |−1 ≤ M
′

aN (N = 0, 1, 2, ...)

(die offensichtlichen Quantifikatoren sind hier weggelassen). ✷

Hilfssatz H2-1 Man setze

vn := (c+ 2)|n| sin(
π

2
log

2
(1+|n|)) (n = ...,−1, 0, 1, ...)

wo c > 0 beliebig ausgewählt ist.
Dann ist der entsprechende Verschiebungsoperator V mit seinem Inverser

beschränkt, und

S+(c
−1V ) = S+(c

−1V ∗−1) = S+(c
−1V −1) = S+(c

−1V ∗) = {0}

Beweis Die Ableitung der zahlenwertigen Funktion

x 7→ |x| sin(
π

2
log2(1 + |x|))

ist gleich

(sin(
π

2
log2(1 + |x|)) +

π

2 ln 2

|x|

1 + |x|
cos(

π

2
log2(1 + |x|)))sgn x

und ihr Absolutbetrag übersteigt der Größe α := 1+π/(2 ln2) nicht. Nach dem
Lagrangeschen Satz ist

(c+ 2)−α ≤ |vn+1/vn| ≤ (c+ 2)α

Somit sind die Operatoren V und V −1 beschränkt.
Nun wählen wir zwei Zahlenfolge so aus:

nk := 21+4k − 1; mk := 23+4k − 1 (k = 1, 2, ...)

Dann gilt: nk, mk ∈ N, nk → +∞,mk → +∞ (bei k → +∞), sowie

vnk
= v−nk

= (c+ 2)nk ; v−1
mk

= v−1
−mk

= (c+ 2)mk

Daraus erfließt, daß keine Abschätzung von der Art
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|vn| ≤ M(c+ 1)n; |v−n| ≤ M(c+ 1)n; |vn|
−1 ≤ M(c+ 1)n;

|v−n|
−1 ≤ M(c+ 1)n;

(bei n = 0, 1, · · ·) verwirklicht ist. Danach sowie der ObservationO2-2 nach fällt
S+ für alle vier Operatoren c−1V ,c−1V ∗−1,c−1V −1,c−1V ∗ mit Null zusammen;
was zu beweisen war.

✷

Also, mit der Beendung des Beweises des Hilfssatzes H2-1 ist der Beweis
des Satzes S2-1 vollendet auch.

✷

3 Andere Beispiele von J-unitären Operatoren

Definition D3-1 V : H → H sei ein Verschiebungsoperator, ( bez. Basis {bs}s
, nach rechts) , der durch

V bs :=
1

2
bs+1 für s = 0, 1, 2, ... V bs := 2bs+1 für s = ...,−2,−1.

erzeugt ist.

Bemerkung B3-1 Der hierdurch definierte Operator V ist beschränkt und
besitzt eine beschränkte Inverse; nach der besagten Definition kann man zeigen,
daß :

a) ‖V Nbs‖ = 2−|s+N |+|s| für beliebige ganze s,N ;

b) r(V ) = r(V −1) = 2;

c) S0

(

3
2V

)

= H, S0

(

2
3V

∗−1
)

= {0}.

Definition D3-2 Ĥ := H ⊕H sei die direkte Hilbertsche Summe; V̂ :=
V ⊕ V ∗−1

Hilfssatz H3-1 L sei ein (in Ĥ linearer abgeschlossener) Teilraum mit

V̂ L = L, |spectrum V̂ |L| ≤ 1 .

Dann gilt:

a) L = L1 ⊕ {0}, für einigen L1 ⊂ H ;
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b) V L1 = L1, |spectrum V |L1| ≤ 1;

c) L1 6= H.

Beweis

Beweis von a) : L = L1 ⊕ {0}, bei einem L1 ⊂ H ; dies folgt daraus,
daß

L ⊂ S0

(

2
3 V̂

)

= S0

(

2
3V ⊕ 2

3V
∗−1

)

= S0

(

2
3V

)

⊕ S0

(

2
3V

∗−1
)

= S0

(

2
3V

)

⊕ {0};

Beweis von b): Die Beziehungen V L1 = L1, |spectrum V |L1| ≤
1 folgen aus
V̂ L = L, |spectrum V̂ |L| ≤ 1 und aus L = L1 ⊕ {0};

Beweis von c): L1 6= H ; dies folgt aus |spectrum V |L1| ≤ 1 und r(V ) = 2
.

✷

Definition D3-3 J : Ĥ → Ĥ wirke so:

J : x⊕ y 7→ y ⊕ x (x, y ∈ H)

Somit ergibt sich, daß J∗ = J , J2 = I, V̂ ∗JV̂ = J = V̂ JV̂ ∗ ; d.h. das
Paar Ĥ, J ist ein Krein-Raum, V̂ ist ein J-unitärer Operator , H ⊕ {0} ist ein
in Ĥ (Sieh [Krein65]) J-neutraler Teilraum.

Nun erhaltet man den folgenden

Satz S3-1 Es sei L ein in Ĥ semidefiniter Teilraum und es sei

V̂ L = L, |spectrum V̂ |L| ≤ 1.

So ist L maximal nicht.

Bemerkung B3-2

In der Definition D3-1 sieht man eine Konstante ‘2’ und in dem Satz S3-

1 (und in dem Hilfssatz H3-1) sieht man eine Konstante ‘1’. Diese beiden
Konstanten kann man durch beliebige c, k ( aber c > 1, c−1 < k < c ) ersetzen.
( Dabei soll offensichtlich 2/3 durch a, k < a−1 < c ersetzt werden.)

Außerdem läßt sich der Operator V durch V −1 ersetzen, das Zeichen ≤ durch
≥ ersetzen, u.s.w.

Jetzt bemerken wir noch, daß der Operator V die folgende Eigenschaft besitzt:
bs ∈ S0(V ) ∩ S0(V

−1) für jede ganze s; somit ist S0(V ) ∩ S0(V
−1) in H dicht.
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Noch mehr, Lk bezeichne abgesclossene lineare Hülle der Menge {V sbk| s ≥ k}.
Dann ist

V Lk ⊂ Lk , |spectrum V |Lk | ≤ 1/2 und H = ∪{Lk |k = ...− 1, 0, 1...} .

Der Operator V −1 besitzt die ähnliche Eigenschaft: aber hier ist Lk durch
abgeschlossene lineare Hülle von {V −sbk| s ≥ k} zu ersetzen.

Nun zeigen wir noch einen Operator, der sogleich die ein wenig ‘absonder-
liche’ Eigenschaften besitzt.

Definition D3-4 W : H → H sei ein durch die folgenden Formeln erzeugter
Verschiebungsoperator

W : bs 7→
ws+1

ws

bs+1 ,

wo ws := 2−|s| = 2s für s ≤ 0 und ws := 1/(s+ 1) für s > 0.

Bemerkung B3-3 Da 1/2 ≤ ws+1/ws ≤ 2 bei allen Ganzen s ist, so ist der
Operator W beschränkt, invertierbar und W−1 ist beschränkt auch. Außerdem
kann man für alle ganzen Zahle s,N das Folgende zeigen:

WN : bs 7→
ws+N

ws

bs+N ; W ∗−N : bs 7→
ws

ws+N

bs+N .

Hilfssatz H3-2 Der vorher definierte Operator W hat die Eigenschaften:

S0(W ) = H, 1 ≤ |spectrum W | ≤ 2, r(W ) = 2,

S(W ∗−1) = {0},
1

2
≤ |spectrum W ∗−1| ≤ 1, r(W ∗−1) = 1,

Beweis wird aufgrund der wohlbekannten Spektralradiusformel und auf-
grund der BemerkungB3-3, und der Formeln der ObservationO2-1 (sieh oben):

‖WN‖ = sup{
ws+N

ws

| s = . . .− 1, 0, 1, . . .},

‖W ∗−N‖ = sup{
ws

ws+N

| s = . . .− 1, 0, 1, . . .}.

Mit Annahme N > 0, betrachte man den Ausdruck ws/ws+N im einzelnen :

a) ws/ws+N = 1/2N für s+N ≤ 0;

b) ws/ws+N = (1 + s + N)/(1 + s) = N/(s + 1) + 1 ≤ N + 1 für
0 < s;
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c) ws/ws+N = 2s(1 + s+N) ≤ N + 1 für s ≤ 0 < N + s

Außerdem ist w0/wN = 1 + N . Folglich ist ‖W ∗−N‖ = N + 1 (bei
N > 0), daraus r(W ∗−1) = 1 und r(W−1) = 1 . Ganz analog ergibt sich, daß
‖WN‖ = 2N (bei N > 0), daraus r(W ) = 2 und r(W ∗) = 2.

Letztens, ist s+N > 0 so ist WNbs = ws
−1(1 +N + s)−1bs+N . Daraus

folgt, daß bs ∈ S0(W ) für alle ganzen Zahlen s. Folglich ist S0(W ) = H und
S(W ∗−1) = {0} ✷.

✷

Satz S3-2

Es gibt einen J-unitären Operator Ŵ und einen maximalen semidefiniten
Teilraum L, so daß gilt

a) ŴL = L , 1 ≤ |spectrumŴ |L | ≤ 2, r(Ŵ |L) = 2 ,

trotzdem ist L = S0(Ŵ ) = S(Ŵ ).

b) ŴL⊥ = L⊥, |spectrumŴ |L⊥ | ≤ 1,

jedoch ist S(Ŵ ) ∩ L⊥ = {0}.

Beweis Man setze

Ĥ := H ⊕H , Ŵ := W ⊕W ∗−1 , L := H ⊕ {0} ,M := {0} ⊕H

und wähle J genauso, wie vorher, und wende der nun bewiesene Hilfssatz H3-2

auf Formeln für S0(Ŵ ) und S(Ŵ ) (sieh Einleitung) an:

S0(Ŵ ) = S0(W )⊕ S0(W
∗−1) = S0(W ) ⊕ {0} ⊂ L

S(Ŵ ) = S(W )⊕ S(W ∗−1) = S(W ) ⊕ {0} ⊂ L

Aber die Mengen S0(W ) und S(W ) beide sind in H dicht. Folglich fallen die
von der Mengen S0(Ŵ ), S(Ŵ ) Abschließungen mit L zusammen. Um Be-
weis zu vollenden, ist es hinreichend anzumerken: der Operator Ŵ |L ist zu
W unitär äquivalent, der Operator Ŵ |M ist zu W ∗−1 unitär äquivalent, und
danach nochmals den Hilfssatz H3-2 anzuwenden.

✷

4 Ein Übergang zu einem kontinuierlichen

Modell

Dieser Übergang wird mit solchen wohl üblichen Schritten erfüllt:
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V N : bn 7→
vn+N

vn
bn+N

V N :
∑

n

f(n)bn 7→
∑

n

vn+N

vn
f(n)bn+N =

∑

n

vn
vn−N

f(n−N)bn ;

V N : f(n) 7→
vn

vn−N

f(n−N)

V (t) : f(x) 7→
v(x)

v(x− t)
f(x− t)

Dabei ergibt sich, daß

V (t)V (τ)−1 :

f(x)
V (τ)−1

7−→
v(x)

v(x+ τ)
f(x+ τ)

V (t)
7−→

v(x)

v(x− t)

v(x− t)

v(x − t+ τ)
f(x− t+ τ)

= (V (t− τ)f) (x)

Mit anderen Worten ist die durch V erzeugte Dynamik Zeit-autonom und for-
maler Generator sieht so aus:

(Hf) (x) = (V (t)f)
′
t=0 (x)

=
∂

∂t

[

v(x)

v(x− t)
f(x− t)

]

t=0

= −
∂f(x)

∂x
+

v′(x)

v(x)
f(x)

Insbesondere, lassen wir uns den hier geschriebenen Übergang auf diejenigen
diskreten Systeme anwenden, die wir in vorhergehenden Sektionen betrachtet
haben. Dann lassen sich die entsprechenden kontinuierlichen Systeme nun so
beschreiben:

a) v(x) = e|x|sin
(

ln(1+|x|)
)

(Hf)(x)

= −∂f(x)
∂x

+
(

sin(ln(1 + |x|)) + |x|
1+|x|cos

(

ln(1 + |x|)
)

)

sgn(x)f(x)

b) v(x) = e−|x|

(Hf)(x) = −∂f(x)
∂x

− (sgn x)f(x)

c)

v(x) =

{

ex , x < 0
1

x+1 , x > 0

}

(Hf)(x) = −
∂f(x)

∂x
+

{

1, x < 0

− 1
x+1

}

f(x)
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Bemerkung. Alle vorstehenden Beispiele von J-unitären Operatoren
(symplektischen Automorphismen) sind durch Hilbertsche direkte Summen von
gewichteten zweiseitigen Verschiebungsoperatoren realisiert.

Somit werden diese Operatoren unitär sein, wenn man den Operierens Raum
geeignet (aber unäqivalent !) renormiert.

Also, die Operatoren sind ‘gut’ und hingegen sind die Räume ‘schlecht’.
Ich hoffe und glaube, daß dies typisch ist. Aber jetzt kann ich einige Sätze

nur von solcher Art beweisen:
1) Ist U zyklisch (J-unitär oder symplektisch) und unendlichdimensional, so

hat U solch eine Erweiterung (sogleich J-unitär oder symplektisch), daß diese
eine Hilbertsche direkte Summe von zwei gewichteten zweiseitigen Verschiebung-
soperatoren ist.

2) U sei beliebiger invertierbarer Operator, aber

S0(U) = {0} , S0(U
∗−1) = {0} .

Dann ist U ein s-Limes von eine Folge von Operatoren, die zu unitären
Operatoten ähnlich sind.
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