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Hintergrund: Künstliche Intelligenz (KI)
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Hintergrund: Künstliche Intelligenz (KI)
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Ein- und
Ausgänge

Architektur

Struktur

Regularisierung

Parameter

Daten

Motivation: Datengetriebene Modelle

Ebenen datengetriebener Modelle
• Architektur
- Tabelle, Kennfeld, Lineares Modell, Polynom, Multilayer Perzeptron Netz, 

Radiales Basisfunktionen Netz, (Neuro)-Fuzzy-System, Lokales Modellnetz, 
Support Vector Machine, Gauß-Prozessmodell, Baum, k-Nearest Neighbor, ...

- Durch Experten ausgewählt 
• Struktur
- Anzahl Neuronen, Regeln, Knoten, Terme
- Mit Validierungsdaten oder Informationskriterien optimiert

• Regularisierung
- Größe des Strafterms, wann „Early Stopping“?, 

wie viele Nebenbedingungen?
- Mit Validierungsdaten optimiert

• Parameter
- Gewichte, Koeffizienten, ...
- Mit Trainingsdaten optimiert

Hyperparameter

0.   Hintergründe, Motivation, Literatur
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Motivation: Datengetriebene Modelle

Qualität der Daten
• Für datengetriebene Methoden entscheidend für die Qualität des Modells bzw. Klassifikators 
• Je mehr Vorwissen (prior knowledge) im Modell steckt, desto weniger entscheidend sind die Daten als Informationsquelle
• Höhere Modellkomplexität/flexibilität → Mehr Daten
• Mehr Eingänge bzw. höhere Modelldimensionalität → Mehr Daten
• Schlechtere Datenqualität → Mehr Daten

Qualitätskriterien
• Datenmenge N
• Ausmaß/Größe von Störungen (systematisch) und Rauschen (stochastisch) in den Daten
• Verteilung der Daten
- gleichmäßig
- in Clustern bzw. Klumpen konzentriert
- in manchen Regionen dicht, in anderen Regionen dünn

→ Datengetriebene Methoden können nur dort „gut“ sein, wo auch genügend Daten in ausreichender Qualität vorhanden sind
Gegenbeispiel: Extrapolation → Das Verhalten wird durch die Wahl der Modellarchitektur und -struktur geprägt!

Dieser Aspekt wird behandelt in: 
7.   Dichteschätzung
8.   Verteilung der Datenpunkte 

0.   Hintergründe, Motivation, Literatur
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Motivation: Fehler

Welche Fehler sind möglich?
• Bevor man ein System für Fehlererkennung und -diagnose aufbaut, muss man sich erstmal überlegen, welche Fehler 

überhaupt passieren können
• Das beliebteste Mittel zur Vermeidung von Fehlern durch ein gutes Design ist die Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse

(Failure Mode and Effects Analysis, FMEA)
• Es werden aber mögliche Fehler übrig bleiben, obwohl die FMEA vielleicht deren Anzahl, Wahrscheinlichkeit und drastische 

Konsequenzen reduziert hat

• Ein Möglichkeit Ursache-Wirkungsbeziehungen zu veranschaulichen und die Wahrscheinlichkeiten
von Fehler zu ermitteln bietet die Fehlerbaumanalyse (Fault Tree Analysis, FTA)

• Ist auch unter dem Namen Fehlerzustandsbaumanalyse bekannt, siehe Bild
• Systemanalyse basierend auf der Boolescher Algebra
• Ein Fehlerbaum beschreibt eine Ausfallsfunktion, die bei dem Zustand logisch-1

einen Ausfall ausdrückt, bei logisch-0 liegt ein funktionsfähiges System vor.
• Ist u.a. in der Nuklear-, Luft- und Raumfahrtindustrie vorgeschrieben

• Hieraus ergibt sich eine Liste mit Fehlern 1, 2, ..., m, die in einem 
Fehlererkennungs- und -diagnosesystem behandelt werden können Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerbaumanalyse

8 Ereignisse können zum Ausfall 
von Subsystem A führen

logische Verknüpfungen

0.   Hintergründe, Motivation, Literatur
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Motivation: Fehler

Fehler in welcher Stufe der Wertschöpfung?
• In dieser Vorlesung geht es hauptsächlich um 

Fehler im laufenden Betrieb, also in der letzten 
Stufe der Wertschöpfungskette

• Es ist aber wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass die
Kosten eines Fehlers stark ansteigen, je später er
erkannt wird

• Das gilt im laufenden Betrieb aber auch davor: 
während aller Stufen der Wertschöpfung

Quelle: https://www.sixsigmablackbelt.de/fehlerkosten-10er-regel-zehnerregel-
rule-of-ten/#Fehlerkosten_nach_DIN_55350

0.   Hintergründe, Motivation, Literatur

Fehlerkosten: 10er Regel (rule of ten)
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1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Datengetriebene Modelle
• Im Gegensatz zu theoretischen Modellen (first principles models) werden sie ausschließlich oder vorwiegend mit Hilfe von 

Daten erstellt. 
• Theoretische Modelle nennt man auch White-Box-Modelle; datengetriebene Modelle nennt man auch Black-Box-Modelle.
• Gerade im Ingenieurbereich gibt sehr viele Mischformen aus beiden, sog. Grey-Box-Modelle, die stärker Richtung white

tendieren können (light grey-box) oder stärker Richtung black (dark grey-box). 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Nachteile datengetriebener Modelle
• Viele Daten notwendig
• Expertenwissen für gute Versuchsplanung (design of

experiments) und Datenakquisation notwendig
• Oft keine/wenig Transparenz, Interpretierbarkeit, 

Nachvollziehbarkeit
• Schlechtes Extrapolationsverhalten
• Oft nur mit viel Rechenaufwand zu trainieren
• Zur Zeit notwendiges Machine Learning Know-how nicht 

weit verbreitet

Vorteile datengetriebener Modelle
• Wenig Expertenwissen notwendig
• Sehr kurze Entwicklungszeiten
• Billig
• Oft mit wenig Rechenaufwand auszuwerten
• Notwendiges Know-how ist universell, d.h. von einem

Modell auf ein anderes übertragbar
• Kann mit neuen Daten relativ problemlos adaptiert oder 

erweitert werden
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Wichtige Begriffe
• Überwachung (Monitoring): Ständig wird ein System anhand der messbaren Signale überwacht, typischerweise auf 

Grenzwert/Toleranzüberschreitungen. Bei Überschreitung wird ein Alarm ausgelöst. 
• Supervision: Zusätzlich zur Überwachung werden Maßnahmen zur Beseitigung des kritischen Zustand automatisch eingeleitet. 

• Fehlererkennung: Erkennung eines Fehlers
• Fehlerisolation: Zusätzlich zur Erkennung werden Informationen über den Ort des Fehlers festgestellt
• Fehlerdiagnose: Zusätzlich zur Isolation werden Informationen über Art, Größe und Ursache des Fehlers festgestellt

• Prozess: Apparat, Maschine, Anlage unter Beobachtung
• Aktor/Stellglied: Beeinflusst den Prozess bzw. dessen Verhalten, z.B. Fahrpedal, Bremse, Ventil, ...
• Sensor/Messglied: Misst Signal und wandelt es in digital weiter verarbeitbare Information
• Residuum: Indikator für das Auftreten eines Fehlers. Ist ≈ 0 im fehlerfrei Fall und betragsmäßig >> 0 in Fehlerfall
• Symptom: Typisches für einen Fehler charakteristisches Merkmal aus Residuenabweichungen und deren Muster, 

d.h. welche Residuen wie stark anschlagen und welche nicht
• Klassifikator: Trennt Klassen voneinander, z.B. „In Ordnung“ von „Fehler“ oder auch „Fehler 1“ von „Fehler 2“ ... von „Fehler m“

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Zusammenspiel 

der Komponenten

eines Fehler-

diagnosesystems

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Einfache signalbasierte Ansätze
• Weit verbreitet
• Oft nur Vergleich mit Schwelle oder Toleranzen
• Benötigt meist große Änderung (unempfindlich)
• Zu wenig Information für Fehlerdiagnose

Fortgeschrittene Ansätze (typischerweise modellbasiert)
• Frühe Erkennung des Fehler zu Beginn der Entwicklung
• Diagnose von Fehlern individuell in Stellgliedern, Sensoren und Teilprozessen
• Fehlererkennung im geschlossenen Regelkreis
• Überwachung auch während transienter Vorgänge 

Statische und dynamische Modelle
• Statisch: Ausgang ist Funktion des Eingangs
• Dynamisch: Ausgang hängt zusätzlich

von der Historie (Zeitverlauf) von Ein-
und Ausgang ab, d.h. hat Gedächtnis. 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

statisches
Modell
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u(t ) y(t ) = f (u(t )) u(t ) y(t ) = f (u(t ),u(t ),y(t ))

t

u(t )

t

y(t )

t

y(t )



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 16

1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Aufbau eines Systems zur Fehlererkennung und -diagnose
• Manchmal wird hinter die Residuengenerierung noch

eine Symptomgenerierung geschaltet, die eine Änderung
der Residuen detektiert (gestrichelt). 

• Der Klassifikator kann den Residuen als Information
auskommen oder noch weitere Informationen aus dem
Modell benötigen, wie Arbeitspunkt oder dessen Änderungsrate, 
Umgebungsbedingungen, Signalcharakteristika, ...

Fehlercharakteristiken
• Fehler können sich zeitlich unterschiedlich entwickeln

abrupt kriechend sporadisch
(incipient)                          (intermittent)

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Residuum als Fehlerindikator
• Residuen ≈ 0 in Fall „In Ordnung“ und |Residuen| >> 0 in Fall „Fehler“ 
• Ein Residuum ist virtuell (Rechengröße) und die gewünschten Eigenschaften entsprechen denen eines Sensors

→ Möglichst empfindlich auf Fehler, möglichst unempfindlich bezüglich allem anderen
• Bei mehreren, unterschiedlichen Fehlern: Gewünscht: Entkopplung der Residuen, d.h. im Idealfall 

Jedes Residuum zeigt einen Fehler an (hohe Empfindlichkeit) und ist gegenüber allen anderen Fehlern unempfindlich
→ Klassifikation wird trivial, da direkt von Residuuen auf die Fehler geschlossen werden kann

• Ansonsten: Ein Klassifikator kann oft auch gekoppelte Residuen trennen: Jedes Residuum = Eingang/Feature

Klassifikation basierend auf den Residuen 
• Für Klassifikatoren siehe Kapitel 2 und folgende...

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Klassifikator

In Ordnung

Fehler

Fehler 1

Fehler m
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Klassifikator

In Ordnung

Residuen Fehler 2
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Der Weg von den Residuen zu den Fehlern kann auch komplexer sein
• Klassifikator braucht zusätzliche Eingänge, wie Arbeitspunkte, Umweltbedingungen oder statistische Kennwerte 
• Mehrstufiges Vorgehen, z.B.:

1. Erkennung ob „In Ordnung“ oder „Fehler“
2. Falls Fehler erkannt: Sammlung zusätzlicher Informationen, z.B. durch Testsignal oder Datenbankabfrage
3. Erkennung der Art des Fehlers: Welcher Fehler? 
4. Diagnose der Fehlerdetails, wie Größe, Ort, Ursache
5. Was dann? Welche Maßnahmen werden ergriffen? Mehrere alternative Möglichkeiten:
- sicheren Zustand erreichen, wie z.B. Abschalten
- auf Notbetrieb umschalten, wie nur noch halbe Kraft fahren oder Geschwindigkeit reduzieren
- Backup-Systeme aktivieren, wie z.B. adaptiven Regler durch einfachen fixen PI-Regler ablösen
- rekonfigurieren: Route umplanen, Umschalten auf eine andere Regelgröße, Strom mit Kurbel erzeugen, wenn Batterie leer 

Sicherer Zustand
• Oft: System herunterfahren: Auto anhalten, Produktion herunterfahren, Computer abschalten
• ABER das kann auch gefährlich oder sicherheitskritisch sein: Flugzeug, Chemiefabrik, Kernkraftwerk

→ Hier muss ein zuvor wohldefinierter sicherer Zustand erreicht werden!

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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Modellgestützte Fehlerdiagnose an einer hydraulischen Servoanlage

1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Symptome
• Wenn es nur ein Residuum gibt, ergibt sich das Symptom meist daraus. Es kann aber noch „aufbereitet“ werden, um robuster 

einen Fehler anzuzeigen, z.B. durch
- Filterung, 
- Nichtlineare Transformation, 
- Transformation in den Frequenzbereich, ...

• Wenn es mehrere Residuen gibt, ergeben sich durch deren Kombination bzw. Verknüpfung eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten:
- Tabelle mit diskrete Einträgen „+“, „-“, „0“, die 

in klassischen Regeln verknüpft werden, wie
WENN r1 = „-“  UND  r2 = „-“  UND  r3 = „+“  UND  r4 = „+“
DANN Fehler „Druckleitung verstopft“

- Leistungsfähiger (aber auch komplexer) ist die Formulierung
in Form von Fuzzy-Regeln, wo die Größe der Residuen mit
Zugehörigkeitsfunktionen stetig/kontinuierlich bewertet wird.

- diese Regeln können mit Daten feingetunt werden 
- zahlreiche datenbasierte Klassifikatoren, 

siehe restliche Vorlesung... 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Quelle: Rolf Isermann: „Modellbasierte Überwachung und Fehlerdiagnose von 
kontinuierlichen technischen Prozessen“, at – Automatisierungstechnik, 6/2010

r1 r2 r3 r4 r5
Druckleitung verstopft - - + + 0
Rückleitung verstopft + + - - +
Steuerkante A-T erodiert - - 0 0 -
Steuerkante P-A erodiert - - 0 0 0
Steuerkante P-B erodiert 0 0 + + 0
Steuerkante B-T erodiert 0 0 + + -
Riefenbildung Ventilschieber 0 0 - - -
Innere Leckage + + - - 0

Symptom 1
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Signalbasierte und modellbasierte Ansätze zur Fehlerdiagnose
• Signalbasierte Methoden sind meist einfach und sehr weit verbreitet
• Modellbasierte Methoden sind meist komplex, benötigen mehr Expertise, sind dafür aber leistungsfähiger

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Lebensdauer
• Die Ausfallrate λ(t) (failure rate) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zum 

Zeitpunkt t noch nicht ausgefallene Baugruppe bis zum Zeitpunkt t+dt ausfällt.
• Die Badewannenkurve zeigt eine typischen Verlauf der Ausfallrate λ(t) eines

technischen Produkts:
- Frühphase: Überdurchschnittlich viele Ausfälle in der Inbetriebnahme wegen 

ungenügender Qualitätssicherung und Produkttestung. 
- Spätphase: Überdurchschnittlich viele Ausfälle durch Verschleiß, Ermüdung,

Alterung.
- Nutzungsphase: Kontante, niedrige Ausfallsrate bestimmt vom Zufall durch 

statistische Überlagerung vieler voneinander unabhängiger Faktoren. 
• In der Nutzungsphase ist die Ausfallrate ungefähr konstant, deren Kehrwert bezeichnet man als die mittlere Lebensdauer

bzw. Mean Time To Failure (MTTF): 

• Die Überlebenswahrscheinlichkeit R(t)
ist anfangs (t = 0) am größten und fällt dann 
exponentiell → 0 mit „Zeitkonstante“ 1/λ ab. 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Quelle: J. Lienig, H. Brümmer: „Elektronische Gerätetechnik“, Springer Vieweg, 2014

Überlebenswahrscheinlichkeit oder Zuverlässigkeitsfunktion
Die Annahme statistischer Unabhängigkeit der Ausfälle führt 
auf eine Poisson-Verteilung → e-Funktion.  

t

λ

Früh-
ausfälle

Zufallsausfälle
Spät-
ausfälle
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Typische MTTF- und λ-Werte

MTTF [Jahre] λ [1/h]
Stellglied / Aktor 4,4 26⋅10-6

Pumpe 2,5 44⋅10-6

Ventil 13 9⋅10-6

E-Motor 13 9⋅10-6

Kugellager 71 1,6⋅10-6

Gleitlager 48 2,4⋅10-6

Bürsten (für E-Motor) 13 9⋅10-6

Riemen 6 20⋅10-6

Kabel 114 1⋅10-6

Drucktastenschalter 11 10⋅10-6

Transistor 11.000 10⋅10-9

Mensch 73 1,5⋅10-6

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

-9
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Redundanz
• Das zusätzliche Vorhandensein funktional gleicher oder vergleichbarer Ressourcen eines technischen Systems
• Zweck: Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit
• Untergliederung der Redundanzauslegung:
- Heiße Redundanz: Mehrere Teilsystem arbeiten parallel
- Kalte Redundanz oder Standby-Redundanz (passive Redundanz): Mehrere Teilsysteme existieren parallel, aber nur 

eines arbeitet – im Fehlerfall wird ein anderes aktiviert
- (n+1)-Redundanz: Das Gesamtsystem besteht aus n Einheiten; es existiert eine zusätzliche Einheit. 

Fällt eine Einheit aus, kann diese zusätzliche Einheit übernehmen. Fällt eine weitere Einheit aus, steht das System nicht 
mehr voll zur Verfügung. 

Beispiele für Redundanz:
• Stahlseil: Besteht aus vielen Litzen 
• Notstromversorgung: Oft existieren mehr Notstromaggregate als notwendig, 

(n+1)-Redundanz ist üblich
• Eurofighter: Verkabelung doppelt (parallel), Computer dreifach (Voting)
• Raid-Systeme: (n+1)-Redundanz ist üblich, eine Festplatte kann kaputt gehen
• Produktion: Mehrere Zulieferer oder zumindest mehrere Standorte 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Redundanz_(Technik)

Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Redundanz_(Technik)#/media/Datei:
Closeup_of_wires_inside_cable_on_Golden_Gate_Bridge,_San
_Francisco_(2006).jpg

lat. redundare = im Überfluss vorhanden sein 
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Parallel oder in Serie?
• Beispiel: Flüssigkeitstransport
• Parallel: Nur eine Komponente muss funktionieren
• Serie: Alle Komponenten müssen funktionieren
• Was ist der sicher Zustand?
- Kühlkreislauf: Geöffnet → Rohre und Ventile parallel
- Durchleiten eines Gefahrenstoffs: Geschlossen → Ventile in Reihe 

Art der Teilsysteme:
• Identische Ausführung (homogene Redundanz), z.B. viele gleiche Sensoren oder Bauteile
• Unterschiedliche Ausführungen (diversitären Redundanz), z.B. Sensoren oder Bauteile von
- unterschiedlichen Herstellern
- basierend auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien
- basierend auf Software, evtl. sogar in verschiedenen Implementierungen 

von verschiedenen Programmier-Teams 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Physikalische
Redundanz

Analytische Redundanz

parallel (ODER)

in Serie (UND)

Das gilt nicht nur in der 
Technik. Es ist nachgewiesen, 
dass diverse Teams in der 
Arbeitswelt eine größere 
Produktivität aufweisen. Daher 
der Trend um das Thema 
Diversity.
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Virtueller Sensor (soft sensor)
• Modell bzw. Beobachter wird zur Rekonstruktion einer Variablen verwendet
• Zwei Möglichkeiten
- Gleichzeitige Messung und Berechnung (über Modell oder Beobachter) einer Variablen

→ Analytische Redundanz
- Einsparung des Sensors im Betrieb. Statt dessen wird der rekonstruierte Wert verwendet. Zur Erstellung des Modells 

oder Beobachters müssen Messungen herangezogen werden, z.B. am Prüfstand gemessen
- Beispiel 1: Drehmoment oder Abgaswerte bei Verbrennungsmotoren
- Beispiel 2: Temperator des Rotors bei Elektromotoren
Das sind sehr wichtige Größen, die in Serie nicht gemessen werden können, aber für den Betrieb entscheidend sind. 

• Vorteile:
- Entweder Redundanz oder Einsparung
- Oft Messung nicht möglich wegen 

- Unzugänglichkeit
- feindlichen Umgebungsbedingungen (zu heiß oder kalt, 

zu hoher Druck, zu sauer, Funkenflug, Vibrationen, ...)
- Regelung auf rekonstruierte Variable möglich: Ist konzeptionell 

eine Regelung. Da die Regelgröße aber nicht gemessen wird, 
ist es faktisch ein „Mittelding“ zwischen Regelung und Steuerung

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.1   Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Herausforderungen für die Fehlerdiagnose
• Leistungsfähige Ansätze benötigen Modelle
• Theoretische Modelle (aus first principles) sind oft
- komplex
- teuer
- rechenaufwändig
- enthalten viele unbekannte Parameter, die schwer aus Datenblättern oder mit Identifikationsverfahren zu ermitteln sind

• Datengetriebene Modelle (mittels Machine Learning) leiden häufig unter
- zu wenige Daten, insb. für die Fehlerfälle
- unbalancierte Daten, d.h. viele mehr Daten für den „In Ordnung“-Fall als für die Fehlerfälle
- Unzuverlässigkeit der Modelle, insb. im Extrapolationsbereich

• In der Praxis werden die meisten Fehlererkennungs- und Fehlerdiagnosesysteme deaktiviert, da sie zuviele Fehlalarme
produzieren. Das folgende Dilemma ist zumindest teilweise daran schuld:
- Der Hersteller des Fehlerdiagnosesystems ist für dessen Wirksamkeit verantwortlich, d.h. er will vermeiden, dass sein System 

Fehler nicht findet. Daher stellt er die Detektionsschwelle sehr niedrig (empfindlich) ein, was zu vielen Fehlalarmen führt. 
- Dem Kunden entstehen durch die Fehlalarme so hohe Kosten, dass das Fehlerdiagnosesystem destruktiv wirkt und 

deaktiviert wird. 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Fehlertypen Anforderung an Erkennung

abrupt (sprungartig) schnell (Zeit)

kriechend (Drift, rampenartig) empfindlich (Amplitude)

kein Fehler weder zu schnell noch zu empfindlich

genug Abtastwerte robust bzgl. 
Rauschen
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Schwelle oder Grenze (threshold)
• Sehr einfach und weit verbreitet
• Ein Signal x(t) wird mit einer Schwelle T verglichen und ein Fehler erkannt, wenn
- Überschreitung: x(t) > T
- Unterschreitung: x(t) < T
- Toleranzverletzung: x(t) < Tmin oder x(t) > Tmax

• Da das Signal x(t) oft verrauscht ist, kann es zu ungewollten Fehlalarmen kommen. Je stärker das Rauschen, umso häufiger
• Abhilfe:
- Schwelle „großzügiger“ einstellen.

→ Empfindlichkeit bzgl. des Fehlers wird reduziert; im Extremfall wird der Fehler nicht mehr erkannt.
- Signal x(t) filtern (typischerweise mit einem Tiefpass), um Rauschen zu reduzieren.

→ Signal wird verzögert (durch Phasenverschiebung des Filters), umso stärker je langsamer der Filter eingestellt ist.
→ Alarm kommt evtl. zu spät. 

Generell gilt: Je stärker eine Tiefpassfilterung, desto mehr Verzögerung des Signals

• Finden eines guten Tradeoffs zwischen beiden Zielen (gute Rauschunterdrückung, wenig Verzögerung) 
ist eine wichtige und häufige Ingenieuraufgabe! 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Oder mit Residuum: r(t) = x(t) - T
r(t) > 0
r(t) < 0
|r(t)| > 0
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Effekt einer Tiefpassfilterung eines Signals
• Je stärker das Rauschen ist, desto „stärker“ möchte man den Filter einstellen. 
• 2 Möglichkeiten für das Tuning
- Grenzfrequenz fg bzw. Zeitkonstante des Filters. All Frequenzen darüber f > fg sollen weggefiltert werden
- Ordnung und damit Flankensteilheit, d.h. wie scharf von Durchlass- in Sperrbereich übergegangen wird
→ Beides (Reduktion der Grenzfrequenz und Erhöhung der Ordnung) erhöht den Phasenverzug

• Fehler geschehen oft abrupt (sprunghaft) → Schnelle Erkennung ist wichtig! 

Schnelles Filter (großes fg) Langsames Filter (niedriges fg)

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Adaptive Schwelle oder Grenze (adaptive threshold)
• Statt einen starren Tradeoff zwischen guter Rauschunterdrückung (starke Filterung) 

und schneller Diagnose (schwache Filterung) einmal einzustellen, kann man diesen Tradeoff situationsabhängig machen!
• Bekannt aus der Bildverarbeitung, wo die Schwelle lokal unterschiedlich gewählt wird, z.B. je nach mittlerer Helligkeit der 

entsprechenden Bildregion. 
• Hier unterscheiden wir die Situationen nicht anhand der örtlichen Gegebenheiten sondern anhand des zeitlichen Verlaufs:

1. Wenig Dynamik: alle (relevanten) Signale sind halbwegs eingeschwungen oder fahren Strich
→ Modelle sind relativ genau. Unsicherheiten sind relativ gering → Schwelle empfindlich einstellen!

2. Viel Dynamik: der Prozess ist in einem transienten Zustand, z.B. Übergang von einem Arbeitspunkt zu einem anderen
→ Modelle sind relativ ungenau. Unsicherheiten sind relativ groß → Schwelle unempfindlich einstellen!

• Toleranzverletzung bei fester Schwelle: |r(t)| > Tfix

• Toleranzverletzung bei adaptiver Schwelle: |r(t)| > Tfix + c⋅σ(t)
mit einer Tuning-Konstanten c
und mit der Standardabweichung bzw. der Volatilität des Residuums σ(t). Wenn alles Strich fährt: σ(t) → 0

• Je mehr das Residuum „zappelt“, desto großzügiger wird die Fehlererkennung. 
• Die Standardabweichung kann rekursiv aus der Standardabweichung im Zeitschritt davor σ(k-1) berechnet werden: 

Für diskrete Zeitschritte t = kT0:

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Mittelwert des Residuums

Viele Möglichkeiten, eine 
adaptive Schwelle zu realisieren!

Viel Dynamik → Modelle ungenau:
- vernachlässigte Dynamik, d.h. 

Modellordnung < Prozessordnung
→ Amplituden- und Phasenfehler

- vernachlässigte Totzeiten → Phasenfehler  
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Alternative Generierung: Adaptive Schwelle oder Grenze (adaptive threshold)
• Die adaptive Schwelle kann auch aus der Summe eines fixen, konstanten Teils Tfix und eines variablen Teils Tvar erzeugt 

werden: T = Tfix + Tvar

• Der variable Teil kann z.B. von Eingangssignal des Prozesses abhängig gemacht werden:
- Eingang = const. → variable Schwelle Tvar = 0
- Eingang = ändert sich  → variable Schwelle Tvar ~ Änderungsgeschwindigkeit des Eingangs

• Die Änderungsgeschwindigkeit könnte man durch ein D-Glied (Ableitung) erzeugen. 
Aus Robustheitsgründen (Unempfindlichkeit bzgl. Rauschen) verwendet man typischerweise ein DT1-Glied:
Das entspricht einer Ableitung mit anschließender Tiefpassfilterung mit einem PT1 mit
Grenzfrequenz fg = 1/T

Adaptive Schwelle

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Prozess
u(t)

Tfix

varT    (t) var|T    (t) |
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Beispiel: Roboter

a) Abrupter Fehler bei C, t = 7s
• Feste Schwelle würde bei A, B, C, D

Fehler erkennen, d.h. 3 Fehlalarme
produzieren

• Adaptive Schwelle erkennt den 
echten Fehler bei C und löst keine 
Fehlalarme aus

b) Drift-Fehler bei C, t = 8s
• Feste Schwelle würde bei A, B, C 

Fehler erkennen, d.h. 2 Fehlalarme
produzieren

• Adaptive Schwelle erkennt den 
echten Fehler bei C und löst keine 
Fehlalarme aus

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

t

t

a)

b)

Quelle: Lifeng Wu, Beibei Yao, Zhen Peng and Yong Guan:
„An adaptive threshold algorithm for sensor fault based on the grey theory “, 

Advances in Mechanical Engineering, Vol. 9(2) 1–7, 2017
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Ausnutzung von Signaleigenschaften
• Wenn der Eingangsraum (feature space) niedrigdimensional ist (1D, 2D oder (bedingt) 3D) kann man sich die Verteilung der 

Datenpunkte visualisieren und die Klassen „In Ordnung“ und „Fehler i “, i = 1, ..., m, trennen
• Für höherdimensionale Eingangsräume (mehr als 3 Features) kann 
- Hauptkomponentenanalyse, evtl. darauf folgender mit Dimensionsreduktion (PCA)
- Clustering mit Analyse der Verteilung der Clusterzentren und -ausdehnungen

• Die Frequenzeigenschaften der Signale enthalten offensichtliche Abhängigkeiten vom Fehler / den Fehlern.
Da sich diese Eigenschaften mit Fehlereintritt ändern (abrupt oder kriechend), darf nicht über die gesamte Zeit integriert 
werden, sondern es müssen Zeitintervalle/bereiche analysiert werden. Dies ist z.B. möglich mit: 
- Kurzzeit-DFT
- Wavelet-Analyse

• Die Berechnung und Analyse von Korrelationen ist sehr robust bzgl. Rauschen und die Qualität verbessert sich mit
für N Datenpunkte. Die korrelierten Signale können sein: direkte Messgrößen, Residuen oder daraus berechnete Symptome. 
Hilfreich zur Fehlererkennung und -diagnose:
- lineare Kreuzkorrelationen bzw. Korrelationsmatrizen (multivariat), d.h. jedes x jedes
- lineare Auto- und Kreuzkorrelationsfunktionen, d.h. Korrelationen mit zeitlich verschobenen Signalen, z.B. x(t) mit x(t+τ) 

oder y(t+τ) bzw. x(k) mit x(k+κ) oder y(k+κ)
- nichtlineare Korrelationen über Faltungsnetze (convolution neural networks, CNN)

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

siehe Nelles: „Signalverarbeitung“

siehe Nelles: „Signalverarbeitung“ und Kraemer: „Condition Monitoring“

siehe Nelles: „Signalverarbeitung“
und Kraemer: „Condition Monitoring“
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Beispiel PCA (linear) oder auch Autoencoder (nichtlinear)
• Es gibt viele Möglichkeiten eine PCA oder deren nichtlineare 

Erweiterung einen Autoencoder zu Diagnosezwecken einzusetzen. 
1. Signale, die auf Fehler empfindlich sind, werden spaltenweise 

in der Matrix X gesammelt.
2. Eine PCA transformiert (jedes Signal = eine Dimension) in ein

neues Koordinatensystem mit Achsen absteigender Datenstreuung 
je Achse (gegeben durch die Singulärwerte) 

3. Dimensionsreduktion: Die vermutlich unwichtigen Achsen 
(mit kleinen Singulärwerten) werden eliminiert. 
Hoffnung: Diese Achsen enthalten keine wesentliche Information.

4. Rücktransformation: Aus den ersten Achsen (principal components) 
der PCA wird die Matrix X zu X rekonstruiert. Der Autoencoder 
macht dies aus dem „Code h“ (Flaschenhals), so gut wie möglich.

5. Im fehlerfreien Fall ist X ≈ X und das Residuum ≈ 0 (multivariat: 
so viele Dimensionen, wie Spalten in X). 
Im Fehler-Fall klappt die Rekonstruktion der Signale nicht und das 
Residuum wird betragsmäßig groß – für jeden Fehler hoffentlich 
mit einer anderen Signatur.

Quelle für Autoencoder: https://en.wikipedia.org/wiki/Autoencoder

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Beispiel für FFT
• Fehlererkennung und -diagnose in Kugel- und Rollenlagern
• FFT des Drehzahlsignals zeigt eindeutige Fehlersignaturen. Diese unterscheiden sich deutlich voneinander je nach Fehlerart
• RPM = Lagerdrehzahl

BPFO = Ball Pass Frequency Outer
BPFI = Ball Pass Frequency Inner

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

„Fehler im Außenring“

„Fehler im Innenring“

„Fehler in der Kugel oder Rolle“

„Fehler im Käfig“

Quelle: https://power-mi.com/content/typical-bearing-defects-and-spectral-identification

„Fehler im Innenring“„Fehler im Außenring“
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1.2   Signalbasierte Ansätze

Beispiel für Korrelation
• Fehlererkennung und -diagnose in Hochspannungsleitungen
• Mittels Korrelationskoeffizient zwischen Strommessung in jeder Phase und einem Referenzstromwert

Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tee.22705

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

„In Ordnung“

„Fehler in Phase 1“

„Fehler in Phase 1 und 2“

„Fehler in Phase 1, 2 und 3“
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1.3   Modellbasierte Ansätze

Vergleich modellbasierte Ansätze
• Hier: Für lineare Modelle
• Erweiterung auf nichtlineare Modelle ist für Paritätsgleichungen relativ einfach möglich, obwohl nichtlineare dynamische 

Modelle meist sehr komplex sind; für Parameterschätzung und Beobachtung sind die Erweiterung auf nichtlineare Ansätze 
typischerweise sehr aufwändig und nur struktureinschränkend möglich. 

Parameterschätzung Paritätsgleichungen Zustandsbeobachter

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Prozess im Betrieb

Modell für fehlerfreien Prozess

Modell für Prozess mit Fehler 1
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1.3   Modellbasierte Ansätze

Residuen basierend auf Parametern → Residuen basierend auf Signalen
• Bei modellbasierten Fehlererkennungsverfahren mit Parameterschätzung basieren die Residuen auf Abweichung der 

Parameterwerte, d.h. der Differenz der nominellen und fehlerhaften Prozessparameter
• Bei linearen Prozessen und Modellen ist dies relativ leicht umsetzbar; bei nichtlinearen Prozessen wird es deutlich 

anspruchsvoller, siehe Bild und nächste Folie für verschiedene Klassen von Modellansätzen

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Reihenfolge dreht sich um, wenn wenig 
Expertenwissen für die Regeln vorhanden
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1.3   Modellbasierte Ansätze

Modellierung nichtlinearer dynamischer Prozesse
• Sehr anspruchsvolle Aufgabe. Typischer Herangehensweisen sind: 
• Lineares Modell
- ändert sich je nach Betriebszustand, Arbeitspunkt, Umgebungsbedingungen
- Trennung zwischen Fehlerereignis und „kein Fehler“ aber schlechtem Modell wegen Plant-Model-Mismatch kaum möglich

• Nichtlineares White-Box-Modell
- typischerweise: Struktur aus First Principles (Physik, Chemie, ...), Parameter aus Datenblättern oder Messdaten
- Parameterschätzung und Residuengenerierung ähnlich wie im linearen Fall, nur mittels nichtlinearer Optimierungsverfahren

• Lokale Modellnetze (Gray-Box)
- Interpolation oder Umschalten zwischen arbeitspunktabhängigen linearen Modellen
- eingeschränkt können die Parameter interpretiert werden – daher ähnlich wie im linearen Fall

• Neuro-Fuzzy-Systeme (Gray-Box)
- basieren auf Regeln, die aus Expertenwissen kommen und/oder aus Messdaten identifiziert werden 
- stark eingeschränkt können die Parameter interpretiert werden – daher ähnlich wie im linearen Fall

• Neuronale Netze und Deep Learning (Black-Box)
- keine Interpretation der Parameter möglich → Modellausgang verwenden: signalbasiert, Paritätsgleichungen

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.3   Modellbasierte Ansätze

Beispiel Feder-Masse-Dämpfer-System (schwingungsfähiges System 2. Ordnung)

Schäden an Feder oder Dämpfer führen zur Reduzierung der Federsteifigkeit k, bzw. 
der Dämpferkonstante d.
• Dies ist mit Parameterschätzverfahren direkt an der Änderung der Koeffizienten der Differenzialgleichung

(a1, a0, b0) erkennbar. Hier sogar unabhängig voneinander ( k, und d wirken auf unterschiedliche Koeffizienten).
• Mit Verfahren, die Residuen aus dem Modellfehler generieren (z.B. Paritätsgleichungen), ist die Fehlererkennung ebenfalls 

möglich; die Fehlerunterscheidung aber schwieriger: 
- der Proportionalitätsfaktor K (am stationären Endwert erkennbar) wird nur von der Federsteifigkeit k beeinflusst,
- die Dämpfung D und Eckfrequenz ω0 und damit auch die Eigenfrequenz ωD jedoch von k und d. Die beiden Größen wirken 

allerdings unterschiedlich: Ein kleineres d reduziert die Dämpfung und erhöht die Eigenfrequenz, bei k ist es umgekehrt.

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Feder
k

Masse
m

Dämpfer
d

Ausgang
(Weg)
y(t)

Eingang
(Kraft)
u(t)

a1 a0 b0 Die Parameter a1, a0, b0  können aus Mess-
daten mit linearer Regression (Least Squares)
geschätzt werden.
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Antwort y(t) auf ein Sprungsignal am Eingang u(t):
• Normales Verhalten (schwarze Linie) .
• Dämpfer defekt (gelbe Linie): Eigenfrequenz nimmt zu, Dämpfung nimmt ab (Abklingverhalten verschlechtert sich), 

Proportionalitätsfaktor K (Verstärkung, stationärer Endwert) bleibt gleich.
• Feder defekt (blaue Linie): Proportionalitätsfaktor K ändert sich, Eigenfrequenz nimmt ab, Dämpfung nimmt zu.
• Die Dämpfung kann anhand der relativen Überschwingweite Δm bewertet werden. 

Änderung von K: Stationärer Endwert

Änderung von ωD und D: Abklingverhalten
(Zeitpunkt und Amplitude der Maxima relativ zum Endwert)

1.3   Modellbasierte Ansätze

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.3   Modellbasierte Ansätze

Fehlererkennung durch Parameterschätzung (Least Squares)
• Parameter werden aus einem zurückliegenden Zeitraum geschätzt:
- Zeitraum darf nicht zu kurz sein, damit genug Information für eine

zuverlässige Schätzung vorliegt.
- Zeitraum darf nicht zu lang sein, damit eine Störung nicht mit zu

großer Verzögerung (zu spät!) erkannt wird.
- Alternative: Rekursiver Least Squares Algorithmus (RLS). 

Aber auch hier ist ein vergleichbarer Kompromiss bei der Wahl des 
sogenannten Vergessensfaktors (Vergessen alter Information) nötig.  

• Qualität der Schätzung von Anregung anhängig:
- für gute Schätzung des Proportionalitätsfaktors niedrigfrequente

(konstante) Signalanteile nötig.
- für Schätzung von Dämpfung und Eigenfrequenz ständige 

dynamische Anregung in weitem Frequenzbereich nötig.
- Beeinträchtigung der Schätzung durch Messrauschen.
- Mangelnde Anregung kann sowohl bei Least Squares als auch

bei Rekursivem Least Squares zu numerischen Problemen führen!
• Aus Parameteränderungen kann Fehler und Fehlerart ermittelt werden.

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.3   Modellbasierte Ansätze

Fehlererkennung mit Paritätsgleichungen
Berechnung des Modellfehlers (Residuum):
• Oberes Bild zeigt unverändertes Modell, veränderliches

tatsächliches System und den Fehler zwischen beiden.
- Da Fehler unabhängig vom Vorzeichen unerwünscht sind, 

empfiehlt es sich z.B. den Fehlerbetrag zu verwenden.
• Schwellen zur Fehlererkennung (fest/variabel)
• Dynamische Fehler vs. stationäre Fehler:
- stationärer Fehler (verändertes K) deutlich

erkennbar (dritter Sprung nach oben).
- wenn System auf Null fällt, ist auch stationärer Fehler nicht

mehr erkennbar (rechtes Ende des Zeitverlaufs).
- dynamische Fehler (verändertes D, ω0) klingen ggf. schnell

auf Null ab, wenn die Anregung fehlt.
• Um dynamische Fehler besser zu erkennen, wurde der Fehler

im unteren Bild gleitend mittelwertgefiltert und eine Schwelle 
gewählt, die in diesem Beispiel eine zuverlässige Fehler-
erkennung ermöglichen würde. Bei längeren Zeiträumen ohne
Anregung würden aber dynamische Fehler nicht mehr erkannt!

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.4   Nichtlineare Modelle

Nichtlineare dynamische Modelle
• Zwei Herausforderungen: Dynamik und Nichtlinearität
• Zusätzliche Herausforderung: Finden eines gutem Bias/Varianz-Tradeoffs. Generelle Richtschnur:
- mehr Daten → komplexere Modelle
- höhere Datenqualität / weniger Rauschen → komplexere Modelle
- zwei Möglichkeiten, ein Modell weniger komplex zu machen:

a) Struktur abspecken (weniger Neuronen, Terme, ...) → weniger Parameter
b) Regularisierung: Struktur unverändert, Anzahl der Parameter unverändert,

Optimierung der Parameter wird reglementiert durch:
- „Early Stopping“ bei Training
- lokale Schätzung
- sequentielle Schätzung
- Strafterme (z.B. Ridge Regression) oder Nebenbedingungen
- Dropout, d.h. zufälliges Weglassen von Neuronen beim Training

• Typischerweise sehr viele Parameter
• In White-Box-Modellen (Struktur aus First Principles) haben die Parameter eine

physikalische Bedeutung. Parameterabweichung → Residuum
• In Black-Box- und oft auch Gray-Box-Modellen: Parameter nicht/wenig interpretierbar

→ Residuum basiert meist auf Modell-Ausgängen, nicht -Parametern oder -Zuständen

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

siehe auch Nelles: „Neuronale Netze und Fuzzy-Systeme“

Komplexere Modelle:
- niedriger Bias-Fehler (systematischer Fehler)
- höherer Varianz-Fehler (stochastischer Fehler)
- mehr Parameter
- mehr Rechenaufwand für Training und Nutzung

Regularisierungsverfahren:
- durch die sehr komplexen Modelle ist das    

Hauptproblem der große Varianz-Fehler
- erhöhen den Bias
- reduzieren die Varianz
- in Summe sollte die Bilanz positiv sein! 

Beispiel: Ridge Regression
Verlustfunktion von Least Squares und 
Ridge Regression (Weight Decay bei NN): 

Strafterm

d.h. nicht alle Parameter gleichzeitig!

d.h. geringere effektive
Anzahl an Parametern
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1.4   Nichtlineare Modelle

Interpretation von Bias und Varianz
• Veranschaulich am DART-Spiel oder Schießen auf Zielscheibe

Bias
• Systematischer Fehler 
• Soll so klein wie möglich sein

Varianz
• Stochastischer (zufälliger) Fehler
• Soll so klein wie möglich sein

Bias/Varianz-Tradeoff
• Am liebsten wäre man oben links. Unten rechts ist Schrott.

Leider kann man oben links meist nicht erreichen. 
• Es findet typischerweise eine Kompromissbildung zwischen

oben rechts und unten links statt: Bias/Varianz-Tradeoff.
• Oft wird etwas Bias geopfert (erhöht), um die Varianz

zu verbessern (reduzieren): Das heißt Regularisierung.

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.4   Nichtlineare Modelle

Bias/Varianz-Tradeoff und Regularisierung

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose
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1.5   Mehrfachfehler

Einfachfehler
• Tritt typischerweise mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit ein
• Meist werden Diagnosesysteme „nur“ auf Einfachfehler ausgelegt
• Bei sehr komplexen Prozessen, werden aber auch Mehrfachfehler zunehmend wahrscheinlicher, z.B. 
- viele Komponenten, die zusammenwirken, z.B. Verbrennungsmotor mit Abgasbehandlung

→ hier ist bei Pkw eine On-Board Diagnosis (OBD) vorgeschrieben – seit 1988 in Kalifornien verpflichtend 
es werden vermutete Fehlerereignise in den Fehlerspeicher geschrieben, der später in der Werkstatt ausgelesen wird

- viele Sensoren, oft örtlich verteilt, z.B. Windkraftanlage oder Bahnschienen auf Brücken (siehe 10. Case Study)
→ hier sollten die Sensoren überwacht werden (unterlagertes System)

oft existiert viel Redundanz, so dass ein Sensorausfall unkritisch ist – allerdings sollte der Fehler erkannt
und der Sensor deaktiviert werden, damit keine Fehlalarme getriggert werden 

Mehrfachfehler
• Tritt bei einfachen Prozessen typischerweise mit einer extrem niedrigen Wahrscheinlichkeit ein
• Wenn 2 Fehler unabhängig voneinander sind, ist deren gleichzeitiges Auftreten extrem unwahrscheinlich: 

p(2 Fehler gleichzeitig) = p(Fehler 1)⋅p(Fehler 2)

• Sind 2 Fehler aber korreliert (nicht unabhängig) gilt dies nicht! Mit zunehmender Korrelation wird p(2 Fehler gleichzeitig) größer. 
Für ρ → 1 geht  p(2 Fehler gleichzeitig) → max(p(Fehler 1), p(Fehler 2)), d.h. der Doppelfehler ist gleich wahrscheinlich wie der einfache. 

1.   Grundlagen Fehlererkennung und -diagnose

Beispiel Fukushima: Erbeben 
und Tsunami waren nicht 
unabhängig! Vielmehr hat das 
Erdbeben den Tsunami ausgelöst 
(ρ → 1). 
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2.   2-Klassen-Klassifikation
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Empfohlene Videos zum Thema Klassifikation:
• Videos zu Statistical Learning von T. Hastie und R. Tibshirani (Stanford)

https://www.youtube.com/watch?v=RN_dweQpcpo&list=PLAOUn-KLSAVP1jLuk5iBP2mhb6yB9QO1r

2.   2-Klassen-Klassifikation

https://www.youtube.com/watch?v=RN_dweQpcpo&list=PLAOUn-KLSAVP1jLuk5iBP2mhb6yB9QO1r
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2.1   Klassifikation versus Regression

Gemeinsamkeiten
• Ein oder mehrere Eingangsgrößen
• Eingangsgrößen können von Typ sein:
- reell / kontinuierlich
- diskret: Liste von Berufen, Liste von Materialien, ...
- binär: 0 oder 1, ja oder nein

• Fluch der Dimension (curse of dimensionality): starkes oft exponentielles Anwachsen des Aufwands mit der 
Eingangsdimension p. Aufwand kann sein: Rechenbedarf für Training oder Nutzung, Speicherbedarf, ...

• Ein oder mehrere Ausgangsgrößen

Unterschiede bei den Ausgangsgrößen
• Regression / Approximation: yi, i = 1, 2, ..., q sind reell.

Es sollen Funktionen approximiert werden yi = fi(u1, u2, ..., up).
• Klassifikation: yi, i = 1, 2, ..., q sind binär

oder sie sind reell (und summieren sich typischerweise zu 1 
→ Interpretation als Wahrscheinlichkeiten) und 
werden in etwas Binäres umgewandelt. 
Es sollen Klassen zugeordnet werden, wie „In Ordnung“ und „Fehler“.

2.   2-Klassen-Klassifikation

Normalfall

Approximation

oder

Klassifikation

Eingänge Ausgänge

Viele Eingänge → Macht das Problem sehr viel schwieriger
Der Eingangsraum wird exponentiell größer.
Demensprechend braucht man auch sehr viel mehr Daten.
Nur einige Modellarchitekturen können hochdimensionale 
Probleme gut handhaben.

Viele Ausgänge → Der Aufwand steigt nur linear.
Man kann auch je Ausgang je ein Problem mit nur 
1 Ausgang generieren.

siehe auch Nelles: „Neuronale Netze und Fuzzy-Systeme“
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2.2   Konfusionsmatrix und Receiver Operating Characteristic (ROC)

Wichtigste Fehlermaße für einen binären (2-Klassen) Klassifikator
Wenn P die Anzahl der Elemente der positiven und N die Anzahl Elemente der negativen Klasse sind, TP und TN die Anzahl 
der jeweils richtig klassifizierten, sowie FP und FN die Anzahl der jeweils falsch klassifizierten positiven bzw. negativen 
Elemente, dann berechnen sich die wichtigsten Klassifikationsfehler wie folgt:

• True Positive Rate (TPR) auch Sensitivity oder Recall:

• False Negative Rate (FNR) auch Miss Rate:

• True Negative Rate (TNR) auch Specificity oder Selectivity:

• False Positive Rate (FPR) auch Fall-Out:

• Positive Predictive Value (PPV) auch Precision:

• Negative Predictive Value (NPV):

2.   2-Klassen-Klassifikation

<latexit sha1_base64="lDRBVV2YK5ni6KSVRTfWiiFSwfk=">AAADRXichVJNb9NAEH1x+WjLVwpHLhERohIQ2aiivVSqBERcqEyVtJWaqlpvN+4qjm3ZTqUS5Sfwa7jCmd/Aj+CGOCHB26nLV1V1rfXMvJl5OzOaKE9sWfn+l4Y3d+XqtevzC4s3bt66fae5dHe7zCaFNn2dJVmxG6nSJDY1/cpWidnNC6PGUWJ2otEL5985NkVps7RXneRmf6zi1A6tVhWhg+ajXri1PhgWSk974Wwazv4yeuHj7uZsPXja3dw6aLb9ji+ndV4JaqWN+oTZUmMOAxwig8YEYxikqKgnUCj57SGAj5zYPqbECmpW/AYzLDJ3wijDCEV0xH9Ma69GU9qOs5RszVcS3oKZLTzk7QpjxGj3qqFeUv7gfSdYfOELU2F2FZ5QRmRcEMY3xCscMeKyzHEdeVbL5ZmuqwpDrEk3lvXlgrg+9W+el/QUxEbiaeGVRMbkiMQ+5gRSyj4rcFM+Y2hJx4eUSqQRlrRmVOQrKN30XT0XdxdL1p+5nFY1EMZYOA2eCKKpJYy0jombE/y/J+eV7Wed4Hln5e1Ke2O53qF53McDLHNPVrGB1wjZmcZ7fMBHfPI+e1+9b97301CvUefcwz/H+/kLSWWt7A==</latexit>
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P
=

TP
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TNR =
TN

N
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TN

TN + FP
= 1� FPR

<latexit sha1_base64="vlReoOKj8OGF5FBlY00t548z9MU=">AAADMnichVJNaxRBEH07iZrEr43mlsviIgSUZVaCehECxuAlMIHsJpANoafTO2l2dmbomQ3EZf+LV3P2z+hNcvUnePB1ZaJoCOmltqpfVb2uqqm4SG1ZheG3RjA3f+fuvYXFpfsPHj563Fx+0i/zidOmp/M0d/uxKk1qM9OrbJWa/cIZNY5TsxeP3nv/3qlxpc2z3eqsMIdjlWR2aLWqCB01V6Ko/24wdEpPd6MZ5cVWNDtqtsNOKKd13ejWRhv1ifLlxhwGOEYOjQnGMMhQ0U6hUPJ3gC5CFMQOMSXmaFnxG8ywxNwJowwjFNER/xPeDmo0491zlpKt+UpKccxs4TllSxhjRvtXDe2S+hflk2DJjS9MhdlXeEYdk3FRGLeJVzhhxG2Z4zryqpbbM31XFYZ4K91Y1lcI4vvUf3g26XHERuJp4YNEJuSI5X7KCWTUPVbgp3zF0JKOj6mVaCMsWc2oyOeo/fR9PTd3l0jW37lcVjUQxkQ4DV4KommljLSeiZvT/X9Prhv9V53u6876znp7Y63eoQWs4hnWuCdvsIGPiNiZ5vf7jC84D74G34MfwcVlaNCoc57inxP8/A2tAKaW</latexit>

PPV =
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FNR =
FN

P
=

FN

TP + FN
= 1� TPR

Bezug auf 
tatsächlich 

positive

Bezug auf 
tatsächlich 
negative

Bezug auf positive 
tatsächlich und falsch

Bezug auf negative 
tatsächlich und falsch



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 51

2.2   Konfusionsmatrix und Receiver Operating Characteristic (ROC)

Beispiel Fehlermaße und Konfusionsmatrix
Ein linearer Klassifikator trennt 13 positive (O) und 16 negative (X) Datenpunkte bis auf wenige Ausnahmen (3 O und 4 X) 
korrekt. Es ergeben sich die Fehlerraten: 

2.   2-Klassen-Klassifikation

True Positive Rate
(Recall, Sensitivity):

False Negative Rate
(Miss Rate):

False Positive Rate
(Fall Out):

True Negative Rate
(Specificity, Selectivity):
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alle negativ
vorhergesagten
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2.2   Konfusionsmatrix und Receiver Operating Characteristic (ROC)

Konfusionsmatrix Beispiel
• Erkennung von Ziffern, am Beispiel des USPS

Digit Dataset (US Postal Service). 
- Enthält nur Ziffern von 0 bis 9. Das allgemeine

Problem der Zeichenerkennung inkl. Buch-
staben ist auch unter dem Begriff Optical 
Character Recognition (OCR) bekannt.

- Der Datensatz enthält knapp 10.000 Bilder 
von handgeschriebenen Ziffern mit 16x16 
Pixeln Auflösung (256 Klassifikatoreingänge).

• Das Bild zeigt Beispiele für die Erkennung oder
Fehlerkennung der Ziffer 5:
- True Positives (TP), True Negatives (TN):

Der Klassifikator hat korrekt erkannt, das eine 
5 (Positive) bzw. keine 5 (Negative) vorliegt.

- False Negatives (FN): Der Klassifikator hat
eine 5 als etwas anderes erkannt (z.B. 8, 9).

- False Positives (FP): Der Klassifikator hat
etwas anderes als eine 5 erkannt (z.B. 3, 8).

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.2   Konfusionsmatrix und Receiver Operating Characteristic (ROC)

Receiver Operator Characteristic (ROC)
Die ROC stellt die Änderung der True Positive Rate 
(TPR) über der False Positive Rate (FPR) bei Änderung eines (Hyper-)
Parameters des Klassifikators dar (i.d.R. der Klassifikationsschwelle):
1. Im Koordinatenursprung (0,0) werden alle Datenpunkte als negativ 

klassifiziert. Daher sind alle 19 Kreuze (negativ) richtig (FPR=0), 
aber alle 12 Kreise (positiv) falsch (TPR = 0). Einen Schritt über 
dem Ursprung wird nun ein Kreis richtig klassifiziert (1 Kreis im
blauen Bereich, TPR=1/12=0,083). Die Kreuze sind immer noch 
alle richtig (FPR = 0).

2. Durch die Ausdehnung der Klassifikationsgrenze werden nun
4 Kreise richtig klassifiziert (TPR = 4/12 = 0,333), allerdings
ist nun auch ein Kreuz innerhalb der Klassifikationsgrenze
(FPR = 1/19 = 0,053).

3. Dies ist der Fall, der dem Idealpunkt (0,1) am nächsten liegt.
Hier werden nur 2 Kreise und 4 Kreuze falsch klassifiziert.

4. Am anderen Ende der Kurve liegt der Punkt (1,1). Nahezu
die gesamte Fläche wird positiv klassifiziert. Damit sind alle Kreise
richtig (TPR = 1), aber auch alle Kreuze falsch (FPR = 1)
klassifiziert.

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.2   Konfusionsmatrix und Receiver Operating Characteristic (ROC)

Bedeutung von True Positive (TP) und False Positive (FP) Werten 
• Je nach Anwendungsgebiet ist es wichtiger möglichst viele TP (ROC oben rechts, Schwelle sehr niedrig) 

oder möglichst wenige FP (ROC unten links, Schwelle sehr hoch) zu erzielen.
• Beides kann nicht gleichzeitig erreicht werden − ideal wäre, man könnte bei der ROC den Punkt oben links erreichen. 

Eine Verbesserung des einen, verschlechtert aber das andere. → Kompromiss ist nötig!
• Ein Beispiel für unterschiedliche Präferenzen bei dieser Abwägung sind die Anwendungsfälle „SPAM-Mail Erkennung“ und 

„Jugendschutz“ (Erkennung nicht kindgerechter Inhalte im Internet):
- SPAM: Erkennen von keinem SPAM (P) als SPAM (N) unerwünscht: TP wichtiger! Möglichst alle Mails die kein SPAM sind 

erkennen und dafür gelegentlich SPAM-Mails fälschlicherweise durchlassen. Löschen wichtiger Mails vermeiden.
- Jugendschutz: Erkennen ungeeigneter Inhalte (N) als geeignet (P) unerwünscht: FP wichtiger! Möglichst keine Inhalte 

zulassen die ungeeignet sind und dafür lieber einzelne geeignete ablehnen.
• Die Abwägung findet oft zwischen Sicherheit und Komfort statt, z.B.:
- Erkennung von Störungen an technischen Anlagen (Störung P, keine Störung N): 

Möglichst keine Störung übersehen (viele TP wichtig), möglichst selten grundlos alarmieren (wenige FP wichtig).
- Zugangskontrolle (erlaubt P, verboten N), z.B. mit Fingerabdruck- oder Retinasensor: 

Möglichst keinen unberechtigten Zugang gewähren (wenige FP wichtig), aber häufiges Ausprobieren oder gar Abweisen 
eines Berechtigten vermeiden (viele TP wichtig). Kompromiss hier von der Höhe des Sicherheitsrisikos abhängig!

• Der Zusammenhang zwischen TP- und FP-Rate (Verhältnis von TP zu allen positiven, bzw. von FP zu allen negativen) wird 
anschaulich mit der Receiver Operating Characteristic (ROC) dargestellt (siehe vorherige Folie).

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.2   Konfusionsmatrix und Receiver Operating Characteristic (ROC)

SPAM-Erkennung

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.2   Konfusionsmatrix und Receiver Operating Characteristic (ROC)

Bedeutung von True Positive (TP) und False Positive (FP) Werten 
• SPAM und Jugendschutz sind 2 extreme Beispiele, bei denen

man sich durch Einstellen der Schwelle nahe eines Eckpunktes 
der ROC legen möchte:
- SPAM: Oben rechts
- Jugendschutz: Unten links

• Bei den meisten Anwendungen wird man eher einen
ausgleichenden Kompromiss suchen, weil beide Fehler 
(FP und FN) ähnliche schlimme Auswirkungen haben –
die Situation ist dann symmetrischer.

• Diesen ausgleichenden Kompromiss findet man, indem 
man dem Bereich oben links nahe (Ideal) kommt. 

• Z.B. kann man den Punkt auf der ROC mit dem kleinsten 
Abstand zum Ideal suchen. 

• Man kann verschiedene Klassifikatoren in den ROC-Plot 
einzeichnen. Je weiter man nach oben links (Ideal) kommt, 
desto besser!

• Die graue, diagonale Gerade kennzeichnet 
einen Zufallsklassifikator. 

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.3   Lineare Separierbarkeit

Lineare Separierbarkeit = Trennbarkeit durch eine lineare Funktion
• Eine Trennung der Klassen durch eine lineare Funktion ist besonders einfach

→ Es lohnt sich viel Aufwand zu treiben, um durch eine geschickte Wahl der Eingänge/Features diese Eigenschaft zu 
erzeugen

• Lineare Funktion: 1D = Konstante, 2D = Gerade, 3D = Ebene, 3+D = Hyper-Ebene
• Dann kann ein linearer Klassifikator eingesetzt werden

→ Standardproblem der Statistik (logistische Regression)
→ Moderne Verfahren wie lineare Support Vector Machine

• Vorteile: Robust, wenig Rechenaufwand, wenige Hyperparameter, wenig Probieren

Keine lineare Separierbarkeit
• In komplexen Problemen ist lineare Separierbarkeit nicht erreichbar.

Es zwei mögliche Gründe warum dies nicht möglich ist:
1. Wird durch Rauschen verhindert (Bild rechts oben)

→ Rauschen ignorieren und nur halbwegs korrekte Klassifikation akzeptieren
2. Ist strukturell unmöglich (Bild rechts unten)

→ Klassifikationsgrenze nichtlinear machen mit leistungsfähigeren Klassifikatoren
• Problem: Ob 1 oder 2 zutrifft, ist unbekannt!

2.   2-Klassen-Klassifikation

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Separierbarkeit

nicht linear separierbarlinear separierbar
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2.3   Lineare Separierbarkeit

Transformation der Eingänge/Features
• Durch geschickte Wahl der Eingänge/Features kann manchmal das Problem 

stark vereinfacht werden
• Oft sind aus der Physik des Problems bestimmte nichtlineare Zusammenhänge

bekannt, die in die Eingänge/Features integriert werden können, z.B.
- Leistungsgrenzen, z.B. Maximalleistung eines Motors

a) Darstellung Drehmoment = f(Drehzahl) führt zu einer Grenzkurve in Hyperbel-Form
b) Darstellung Leistung = f(Drehzahl) führt zu einer linearen Grenzkurve 

- Bei einer Arbeitsmaschine hängen viele Effekte an der Leistung, nicht an den 
einzelnen Signalen, z.B. Elektromotor
a) Modell = f(Strom, Spannung) 
b) Modell = f(Leistung) mit Leistung = Strom x Spannung 

• Die geschickte Wahl, Manipulation, Transformation der Eingänge/Features nennt man

Feature Engineering

und ist traditionell eine Kernaufgabe eines Ingenieurs / Fachexperten
• Bei sehr komplexen Problemen (insb. Bild- und Sprachverarbeitung) wird das manuelle

Feature Engineering zunehmend durch automatisches Lernen abgelöst → Deep Learning.
Nachteil: Benötigt sehr viele Daten und eliminiert jegliche Transparenz.

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.4   Zusätzliche Features

Dimensionserhöhung
• Meist ist man am Gegenteil interessiert: Dimensionsreduktion, die macht das Problem
- einfacher
- übersichtlicher
- schneller zu rechnen
- visualisierbarer

• Je mehr informative Eingänge/Features zur Klassifikation herangezogen werden,
umso leichter wird die Klassifikationsaufgabe. 

• Auf der anderen Seite wird der Klassifikator mit jeder zusätzlichen Dimension
komplexer (mehr Parameter). 

→ Ein zusätzlicher Eingang/Feature sollte mehr Informationen bringen
als es durch zusätzliches Overfitting schadet.

• Im Beispiel rechts können die Klassen in 2D x1-x2 nicht separiert werden. Mit der 
zusätzlichen Dimension x3 wird es leicht möglich. 

• Es wäre allerdings viel besser gewesen x3 als erste Dimension zu wählen, da 
sie offensichtlich die meiste Information über die Klassenzugehörigkeiten enthält. 

• Allerdings ist dies oft nicht vorab bekannt und muss erst ermittelt werden. 

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.5   Robustheit der Klassifikationsgrenze

Was ist Robustheit der Klassifikationsgrenze?
• Nach dem Training eines Klassifikators wird die Klassifikationsgrenze typischerweise zur Trennung 

der Klassen (für die Trainingsdaten) gut geformt sein. Aber wird sie auch gut generalisieren, d.h.
für neue Daten gut funktionieren. Es gibt viele Versuche, diese Generalisierungsfähigkeit zu 
bewerten:
- Performance auf Validierungsdaten: Standardvorgehen. Aber sind die Validierungsdaten wirklich

repräsentativ, für alles, was in Zukunft noch kommen wird...?
- Flexibilität des Klassifikators bzw. Komplexität der Grenze
- Margin oder Boundary Thickness

Gewünschte Eigenschaften für
Robustheit der Klassifikationsgrenze?
• Die Grenze sollte möglichst einfach sein (z.B. linear oder 

zumindest wenig “wellig/schnörkelig“) –
je komplexer die Grenze, desto mehr Parameter/Freiheits-
grade braucht man für deren Beschreibung und desto mehr 
neigt der Klassifikator zu Overfitting. 

• Der Abstand zwischen den Klassen (margin → Kapitel 6 SVM oder 
boundary thickness) sollte möglichst groß sein. 

2.   2-Klassen-Klassifikation

Quelle: Yaoqing Yang, Rajiv Khanna, Yaodong Yu, Amir Gholami, Kurt Keutzer, 
Joseph E. Gonzalez, Kannan Ramchandran, Michael W. Mahoney: „Boundary 
thickness and robustness in learning models“, Advances in Neural Information 
Processing Systems 33 (2020): 6223-6234 

Komplexe Klassifikationsgrenze 
Overfitting

Modelleigenschaften

Modell- und Dateneigenschaften
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2.5   Robustheit der Klassifikationsgrenze

Bei einem Klassifikator kann die Klassifikationsgrenze durch die Wahl von Hyperparametern unterschiedlich glatt eingestellt 
werden. Ist die Grenze aber flexibler als es der Klassifikationsaufgabe angemessen ist (Overfitting), kann es bei der Anwendung 
des Klassifikators auf neue Daten leichter zu Fehlklassifikationen kommen:

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.6   Datensätze für Training, Validierung, Test

Warum mehrere Datensätze? 
• Es werden minimal 2 Datensätze benötigt, oft finden sogar 3 Datensätze Verwendung
• Datensätze:
- Training: Hiermit werden die Modelle gelernt/trainiert

Danach „kennt“ das Modell diese Daten, hat sich auf deren Rauschrealisierung und an deren Verteilung angepasst. 
Dieser Anpassungseffekt (Overfitting) ist unerwünscht und umso stärker, je flexibler das Modell ist. 
Er kann aber nicht vollständig vermieden werden. Die Qualität des Modells auf Trainingsdaten ist immer 
überoptimistisch! 

- Test: Hiermit wird das Modell getestet
Diese Daten sind zuvor „weggeschlossen“ und dem Modell unbekannt. Daher kann objektiv die Qualität des Modells auf 
neuen Daten (Generalisierung) beurteilt werden. 

- Validierung (optional): Hiermit kann während des Lernens die Qualität des Modell objektiv eingeschätzt werden. 
Diese Einschätzung wird genutzt, um die Struktur und Flexibilität des Modells (nahezu) optimal einzustellen:
- Auswahl der Eingänge/Features 
- Anzahl der Schichten, Neuronen o.ä.
- Regularisierungsstärke(n)

• Die Gesamtdaten werden typischerweise ungefähr in folgenden Verhältnissen zufällig aufgeteilt: 
- Training : Test: 70 : 30  oder  80 : 20
- Training : Validierung : Test: 70 : 15 : 15  oder  60 : 20 : 20 

2.   2-Klassen-Klassifikation

WICHTIG: Das lässt sich nicht anhand der Trainingsdaten einstellen, da wegen des Overfittings auf 
Trainingsdaten flexiblere Modelle immer besser aussehen – auf neuen Daten (wie Validierungsdaten) 
aber nicht sind. Nur so lässt sich eine gute/optimale Modellkomplexität/flexibilität bestimmen. 
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2.6   Datensätze für Training, Validierung, Test

Alternativen zu Validierungsdaten
• Wenn man auf Validierungsdaten verzichten kann, können diese den Trainingsdaten zugeschlagen werden 

→ mehr Trainingsdaten!
• Kreuzvalidierung (cross validation)
• Informationskriterium (information criterion, IC) wie Akaike IC (AIC) für ρ = 2 oder Bayesian IC (BIC) für ρ = ln N : 

N = Anzahl Datenpunkte
n = Anzahl Parameter

Kreuzvalidierung
• Aufteilung der Trainingsdaten in K gleichgroße Teile (folds)
• Typisch ist K = 5 oder K = 10
• Davon wird 1 Teil zur Validierung verwendet 

und K-1 Teile zum Training
• Das Ganze wird für alle K Aufteilungen wiederholt
• Der Kreuzvalidierungsfehler ist die Summe aller K Validierungsfehler
• Am Ende wird mit dem ganzen Datensatz trainiert. 

Die Prozedur dient lediglich der Ermittlung eines 
Validierungsfehlers, ohne Validierungsdaten abzusplitten. 

2.   2-Klassen-Klassifikation
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Leave-One-Out (LOO) und Generalized Cross-Validation (GCV) Fehler
• Die „extremste“ Form der Kreuzvaldierung mit K = N, d.h. der (gelbe) Teil zur Validierung besteht immer nur aus 

einem Punkt, der für das jeweilige Training weggelassen wurde – daher der Name
• Im Allgemeinen: Immenser Rechenaufwand, da die Anzahl an Datenpunkten N meist (sehr) groß ist

→ typischerweise praktisch nicht machbar! 
• ABER
- Für Probleme, die linear-in-den-Parametern sind (lineare Regressionsprobleme), existiert 

eine recht einfache geschlossene (analytische) Formel zur Berechnung des LOO-Fehlers 
- Beispiele für solche linearen Regressionsprobleme sind Schätzung von 

- Polynomkeffizienten
- Ausgangsgewichten eines RBF-Netzes oder eines Gaußprozessmodells
- ...

• LOO-Formeln Modell: Optimale Parameter:

Zusammenhang zwischen Modellausgang und Prozessausgang: 

• LOO-Fehler: GCV-Fehler: 

2.6   Datensätze für Training, Validierung, Test

2.   2-Klassen-Klassifikation

Diagonalelemente von S
Smoothing-Matrix
oder Hat-Matrix

Least-Squares-Schätzung

Sollte viel mehr genutzt werden! 
Ein sehr mächtiges Tool!
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Annahme
• Alle Eingänge/Features sind unabhängig
• D.h. die Korrelationen zwischen den Eingängen/Features xi , i = 1, 2, ..., n werden ignoriert bzw. vernachlässigt
• Daher, dass diese Korrelationen in der Realität praktisch immer auftreten und sogar groß sind, rührt der Name (Naive)

Herleitung
• Der Satz von Bayes wird genutzt.
• Hier 2 Klassen, d.h. entweder Klasse k = 1 oder k =2 

• Gegeben: Wahrscheinlichkeit der Klassen (vor Datenerhebung – a priori (prior)): p(Ck)
Wahrscheinlichkeitsdichte der Daten insgesamt: p(x) 
Wahrscheinlichkeitsdichte der Daten, wenn Klasse k vorliegt: p(x | Ck)

• Gesucht:  Die Wahrscheinlichkeiten für Klasse 1 p(C1 | x) und für Klasse 2 p(C2 | x), nachdem die Daten x erhoben wurden:

Klassifikator: Maximum A Posteriori (MAP), also:
Wähle für jedes x die Klasse k, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit

Ohne Berücksichtigung des Priors p(Ck): Maximum Likelihood

Satz von Bayes

2.7   Einfacher Bayes Klassifikator (Naive Bayes)

2.   2-Klassen-Klassifikation

Ein super Erklärvideo zum Satz von Bayes „Bayes theorem, the
geometry of changing beliefs“ von 3Blue1Brown findet sich unter:
https://www.youtube.com/watch?v=HZGCoVF3YvM

https://www.youtube.com/watch?v=HZGCoVF3YvM
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2.7   Einfacher Bayes Klassifikator (Naive Bayes)

Vereinfachung durch Annahme
• Durch die (angenommene) Unabhängigkeit der Eingänge/Features, vereinfacht sich die Mathematik erheblich 
• Im Allgemeinen ist die Likelihood eine n-dimensionale Funktion, wenn n Eingänge/Features vorliegen. Durch die 

Unabhängigkeit dürfen die Randwahrscheinlichkeitsdichten einfach multipliziert werden, d.h. es ergibt sich ein Produkt aus n
1-dimensionalen Funktionen: 

Anmerkungen
• Meist wird eine Normalverteilung für die Wahrscheinlichkeitsdichten angenommen. Verallgemeinerung → 7.  Dichteschätzung
• Trotz ihrer Einfachheit funktionieren diese Klassifikatoren überraschend gut – dafür gibt es auch theoretische Begründungen...
• Der Unterschied zwischen einer Posterior-Betrachtung über den Satz von Bayes und einer Likelihood-Betrachtung ist, dass 

bei einer Posterior-Betrachtung mit den Klassenwahrscheinlichkeiten gewichtet wird. Das kann einen sehr großen Unterschied 
machen. In vielen Fällen sind die p(Ck) sehr unterschiedlich (oft andere Größenordnungen), z.B.: Wahrscheinlichkeiten für 
- Fehler / In Ordnung
- Krank / Gesund
- Betrug / Normaler Kunde

• Für mehr Details zu Bayes Klassifikatoren siehe z.B. https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier

2.   2-Klassen-Klassifikation

wegen Unabhängigkeit der Eingänge/Features xi , i = 1, 2, ..., n
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2.7   Einfacher Bayes Klassifikator (Naive Bayes)

Beispiel: Bayes-Klassifikator mit Normalverteilungen
• Einfaches 2-D-Beispiel
• Eine Klasse C1 (rot = 0): unten links p(C1) = 1/4
• Andere Klasse C2 (blau = 1):  sonst p(C2) = 3/4
• 140 verrauschte Datenpunkte zufällig in [0  1]2 verteilt

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.8   Mehrklassen-Klassifikation

2 Klassen
• Aufgabe: Binäre Klassifikation
• Fehlererkennung trennt typischerweise 2 Klassen: In Ordnung / Fehler (defekt) 

Mehrere Klassen
• Fehlerdiagnose soll typischerweise K=q+1 Klassen trennen: In Ordnung / Fehler 1 / Fehler 2 / ... / Fehler q
• Drei verschiede Ansätze für Klassifikator

1. Erweiterung der Struktur des binären Klassifikators (abhängig von Architektur!)
Z.B. ein Ausgangsneuron pro Klasse → K Ausgangsneuronen
Soft-Max: Alle Ausgänge addieren sich zu 1 und können als 
Wahrscheinlichkeiten für die zugehörige Klasse interpretiert werden 
Entscheidung für Klasse mit höchster Wahrscheinlichkeit

2.   2-Klassen-Klassifikation
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2.8   Mehrklassen-Klassifikation

Nutzung binärer Klassifikatoren
2. Einer-gegen-Alle (one-vs.-rest oder one-vs.-all)
- K Klassifikatoren
- Gewinner-Klasse: Wo yi (Konfidenz) am größten
- Problem: Unterschiedlich große Klassen 
- Problem: Selbst wenn Trainingsdaten „balanced“, d.h. alle Klassen gleich häufig vertreten, 

Ungleichheit in der Punktehäufigkeit, da yi weniger Punkte hat als y(Rest)

2.   2-Klassen-Klassifikation

Klassifikator Klassifikator Klassifikator
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2.8   Mehrklassen-Klassifikation

Nutzung binärer Klassifikatoren
3. Einer-gegen-Einen (one-vs.-one)
- Alle Kombinationen aus 2 Klassen: K(K-1)/2 Klassifikatoren
- Gewinner-Klasse: Voting: Welche Klasse gewinnt am häufigsten? Bei Unentschieden entscheiden die yi (Konfidenzen) 
- Beispiel für K=4: 

2.   2-Klassen-Klassifikation

Klassifikator Klassifikator Klassifikator

Klassifikator Klassifikator Klassifikator

1-vs.-2 1-vs.-3 1-vs.-4

2-vs.-3 2-vs.-3 3-vs.-4
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3.   1-Klassen-Klassifikation
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3.1   Anwendungsfelder

Problemstellung
• Es gibt (fast) ausschließlich Daten einer Klasse (z.B. nur positive Beispiele bzw. nur Daten aus fehlerfreiem Betrieb)

ausschließlich wenige Daten
Daten einer Klasse der anderen Klasse
(nur blaue) (auch einige rote)

Viele Namen für eine Sache: 1-Klassen-Klassifikation
• Je nach Disziplin und Anwendungszweck existieren viele synonym verwendete Bezeichnungen:
• Ein-Klassen-Klassifikation (One-Class Classification, OCC)
• Anomalie-Erkennung (Anomaly Detection)
• Neuigkeits-Erkennung (Novelty Detection)
• Ausreißer-Erkennung (Outlier Detection)
• Unary Classification oder Concept Learning

3.   1-Klassen-Klassifikation

u1

u2

u1

u2
Klassifikationsgrenze / 
Umhüllende

Klassifikationsgrenze / 
Umhüllende

Ausreißer-Klasse
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3.1   Anwendungsfelder

Diskussion des Problems
• Bei 2 Klassen muss die Klassifikationsgrenze zwischen beiden liegen – am besten mittig. 

Bei 1 Klasse wird die Klassifikationsgrenze nur von Daten auf einer Seite gestützt
• Mittels 1-Klassen-Klassifikation kann man unterscheiden: 
- liegt ein (neuer) Punkt in der Punktwolke oder außerhalb?
- handelt es sich bei einem (neuen) Punkt um ein typisches oder untypisches Beispiel? 

• Es wird eine geschlossen Kurve oder Umhüllende der blauen Punkte gesucht

• Im Kontext der Fehlerdiagnose hat man meist folgende Situation
- viele Daten für das gesunde System (blau), wenige oder keine Daten für die Fehlerfälle (rot)
- die Begriffe Anomalie oder Neuigkeits-Erkennung passen hier besonders gut

• Das Problem ist schlecht gestellt (ill-posed), insb. im Fall ausschließlicher Daten einer Klasse
• Man sucht eine Umhüllende (grün) für eine Punktwolke aber das ganze Raum wäre eine Umhüllende
• Daher muss man das Problem weiter spezifizieren: 
- wie weit darf/soll die Umhüllende von der Punktwolke entfernt sein?
- wie viele Punkte (bzw. deren Anteil) dürfen außerhalb der Umhüllenden liegen (rote)? 

3.   1-Klassen-Klassifikation
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3.1   Anwendungsfelder

Anwendungsfelder: Erkennung von
1. Ausreißern

−  Ausreißer entstehen durch Fehler in den Daten (z.B. Kippen eines Bits im A/D-Wandler) oder durch Störung/Rauschen
mit einer langsam abklingenden Wahrscheinlichkeitsdichte (sog. fat tail distribution) 

−  viele anspruchsvolle Methoden reagieren empfindlich auf Ausreißer → diese sollten zuvor entfernt werden
−  1-Klassen-Klassifikation kann Ausreißer erkennen (rote Datenpunkte); anschließend können sie entfernt werden 

2. Extrapolation
−  hier gibt es typischerweise nur eine Klasse, die Trainingsdatenpunkte
−  bei datengetriebenen Verfahren möchte man zwischen Interpolation und Extrapolation unterscheiden können 
−  Interpolation: Methode/Modell meist zuverlässig
−  Extrapolation: Methode/Modell typischerweise unzuverlässig, da Information fehlt

−  mit dem 1-Klassen-Klassifikator kann man das Gebiet beschreiben, 
in dem die Trainingsdaten lagen

−  damit lässt sich ein Extrapolation-Detektor bauen
−  die Entfernung zur Klassengrenze gibt an, wie weit ein (neuer) Punkt 

im Interpolations- bzw. Extrapolationsbereich liegt 

3.   1-Klassen-Klassifikation

u1

u2
Extrapolation

Interpolation

Trainingsdaten

stark

schwach

Eingangsraum



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 76

3.1   Anwendungsfelder

Anwendungsfelder: Erkennung von
3. Fehlern

−  in der Fehlerdiagnose sind meist die Daten für den fehlerfreien Fall reichlich vorhanden und billig zu erheben
−  für die Fehlerfälle sind Daten sehr knapp und teuer, manchmal gar nicht zu erheben
−  daher liegt oft ein 1-Klassen-Klassifikationsproblem vor:

Punkte im Inneren der Umhüllenden → fehlerfrei
Punkte im außerhalb der Umhüllenden → Fehler

−  wenn Trainingsdaten für die Fehlerfälle vorliegen, kann man um jeden Fehler einen eigenen 1-Klassen-Klassifikator /
Umhüllende legen und somit die verschiedenen Fehler unterscheiden und diagnostizieren

4. Charakteristik eines Datensatzes 
−  oft ist man in Machine Learning an einem Vergleich zwischen 2 Datensätzen interessiert, z.B. den Trainings- und 

Validierungsdaten oder gemessene Trainingsdaten 1 von heute und Trainingsdaten 2 von gestern
−  um einen dieser Datensätze kann man einen 1-Klassen-Klassifikator legen und dann prüfen wie viele Datenpunkte 

des zweiten Datensatzes darin liegen
−  damit kann man Ähnlichkeiten in der Raumabdeckung herausfinden und damit prognostizieren, 

- wie gut und repräsentativ der Validierungsfehler die Modellqualität beschreibt 
- wie ähnlich sich Modelle sein werden, die mit Trainingsdaten 1 oder Trainingsdaten 2 trainiert wurden

3.   1-Klassen-Klassifikation

Eigentlich ist das falsch. Außerhalb sag erstmal nur: Das ist neu –
bislang nicht vorgekommen!  → Es könnte ein Fehler sein. 
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3.2   Methoden

Verschiedene Ideen zur 1-Klassen-Klassifikation
• 2-Klassen-Klassifikation (→ Kapitel 2) mit normalen Daten (blau, Klasse 1) und (künstlichen) Ausreißer-Daten (rot, Klasse 2)
- es werden künstlich Ausreißer-Daten erzeugt, indem die Originaldaten „verrauscht“ werden
- künstliche Daten oft sehr wenig typisch für echte Ausreißer (andere Verteilung) 
- sehr unrobust, sehr empfindlich bzgl. Fluch der Dimensionalität (curse of dimensionality)

• Generative Modelle beschreiben mittels Vorwissen die Wahrscheinlichkeitsdichte der normalen Daten (blau, Klasse 1) und der 
Ausreißer-Daten (rot, Klasse 2)
- die generativen Modelle werden mit Hilfe der Messdaten abgeglichen / trainiert

• Dichteschätzer (→ Kapitel 7) schätzt die Wahrscheinlichkeitsdichte der normalen Daten (blau, Klasse 1) und der Ausreißer-
Daten (rot, Klasse 2)
- es können a-priori-Wahrscheinlichkeiten für beide Klassen angenommen werden, was die nach dem Satz von Bayes die 

Grenze/Schwelle zwischen beiden Klassen beeinflusst
- Dichteschätzung funktioniert nur im Niederdimensionalen zuverlässig und benötigt relativ viele Daten – diese sind für die 

Ausreißer-Klasse meist nicht vorhanden
• Randmethoden schätzen nicht die gesamte Wahrscheinlichkeitsdichte sondern fokussieren sich auf die Randbereiche (Außen)
- z.B. K-Zentren-Methode: Es werden K Kugeln mit identischem Radius so platziert (Zentren werden optimiert), dass die 

maximale Distanz der Nächste-Nachbar-Entfernung von Daten zu jeder Kugel minimiert wird, d.h. die Kugeln die Datenwolke 
möglichst kompakt (mit minimalem Gesamt-Volumen) abdecken

3.   1-Klassen-Klassifikation
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3.3   Wahl der Hyperparameter

Optimierung der Hyperparameter mittels Leave-One-Out-Fehler
• Um die Hyperparameter (z.B. Standardabweichung σ und/oder Regularisierungsstärke λ) gut einzustellen bzw. 

zu optimieren gibt es 2 Möglichkeiten (→ Kapitel 2.6)
- Validierungsdaten → zusätzliche Daten notwendig
- Kreuzvaldierung → zusätzlicher Rechenaufwand notwendig
Wegen des Overfitting-Effekts kann man die Trainingsdaten nicht dazu heranziehen; auf Trainingsdaten sähe immer das 
flexibelste Modell wie das „beste“ aus, weil der Varianz-Fehler nicht berücksichtigt wird! 

• Die extremste Form der Kreuzvalidierung ist die Leave-One-Out-Methode
• Für die meisten Klassifikatoren muss Leave-One-Out wirklich so durchgeführt werden:
- lasse Datenpunkt i aus den Trainingsdaten weg und trainiere den Klassifikator mit den übrigen N-1 Datenpunkten
- berechne den Fehler auf dem weggelassenen Datenpunkt i (entspricht einer Validierung auf diesem Datenpunkt!)
- wiederhole diesen Vorgang für i = 1, 2, ..., N und summiere die Fehlerquadrate e2(i) oder -beträge |e(i)| o.ä.
Diese Prozedur ist super rechenaufwändig, insb. für große N

• Für Klassifikatoren, die linear-in-den-Parametern sind, wie z.B. lineare oder polynomiale Modelle, RBF-Netze, 
Gauß-Prozess-Modelle, Least-Squares Support Vector Machines, können die Parameter mit Least-Squares geschätzt 
werden. Dann gilt für den Leave-One-Out-Fehler oder den Generalized Cross Validation Fehler: 
- es gibt eine geschlossen analytische Lösung (Formel!) → Kapitel 2.6, obige Prozedur ist nicht notwendig
- dies ermöglicht ein effizientes und mächtiges Tuning der Hyperparameter!

3.   1-Klassen-Klassifikation
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3.3   Wahl der Hyperparameter
Beispiel RBF-Klassifikator mit 2 Hyperparametern (Sigma σ und Lambda λ)
Funktionsweise des Klassifikators (weitere Details siehe „Neuronale Netze“-Vorlesung):
• Auf jedem der N Datenpunkte wird eine Gauß-Glocke mit Standardabweichung σ platziert.
• Der Wert der Klassifikationsfunktion y berechnet sich aus der gewichteten Summe der

Funktionswerte aller Gauß-Glocken.
• Die Gewichte w werden beim Training mit regularisiertem Least-Squares

(Ridge-Regression) bestimmt. Dies ist nötig, weil die Zahl der Gewichte gleich der Zahl 
der Datenpunkte ist und daher Overfitting-Gefahr besteht, bzw. numerische Probleme 
auftreten können. Die Regularisierungsstärke wird mit dem Parameter λ eingestellt.

• Für alle Trainingsdatenpunkte soll der Wert der Klassifikationsfunktion 1 betragen.
• Die Klassifikationsgrenze ylim wird etwas kleiner als 1 gewählt (z.B. 0,95).

Gute Strategie für Wahl der Hyperparameter:
- durch die Least Squares Schätzung kann der Leave-One-Out-Fehler (LOOE)

mit wenig zusätzlichem Rechenaufwand ermittelt werden.
- je kleiner der LOOE, um so größer ist die Robustheit des Klassifikators:

Klassifikationsgrenze hängt nicht von jedem einzelnen Datenpunkt ab (bei LOOE = 0).
- es wird das kleinste σ und größte λ gesucht für den der kleinste LOOE (möglichst Null)

auftritt. Damit erhält man das engste (kleines σ) und numerisch robusteste (größtes λ)
Klassifikationsergebnis mit minimalem LOOE.

3.   1-Klassen-Klassifikation
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3.3   Wahl der Hyperparameter

Beispiel RBF-Klassifikator mit 2 Hyperparametern – Einfluss von σ (λ = 10-3, konstant)
Abnehmendes σ:
• Flexiblere Grenze.
• Grenze näher an

Randpunkten.
• Zunehmende Zahl

an Teilgebieten.
• Unerwünschte

Lücken.
• Zunehmende LOO

Fehler (geringere
Robustheit).

3.   1-Klassen-Klassifikation

u1

u 2

u1 u1

u 2

Entstehung
unerwünschter
Lücken

2 Teilgebiete

4 Teilgebiete 3 Teilgebiete
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3.3   Wahl der Hyperparameter

Beispiel RBF-Klassifikator mit 2 Hyperparametern – Einfluss von λ (σ = 0,25, konstant)
Größeres λ:
• Besser konditionierte

Matrix bei Least
Squares Berechnung.

• Gewichte w gehen
zunehmend gegen
Null, d.h.:
- Bereiche ohne Punkte 

fallen zunehmend
unter Klassifikations-
grenze (keine Aus-
wirkung auf Trainings-
fehler). Grenze schmiegt
sich an.

- Bei großen λ kommt
es zu Trainingsfehlern.

• Das optimale λ für mini-
malen LOOE ist abhängig
von σ.

3.   1-Klassen-Klassifikation

u1

u 2

u1 u1
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3.3   Wahl der Hyperparameter
Beispiel RBF-Klassifikator mit 2 Hyperparametern – Optimale Parameterwahl (Leave-One-Out-Fehler = Null)
• Rote gestrichelte Linie: Klassifikationsgrenze, wenn magenta markierte Punkte aus Trainingsdaten entfernt würden. 
• Bei optimaler Parameterwahl kann jeder beliebige Punkt im Training entfernt werden und würde dennoch korrekt klassifiziert.

3.   1-Klassen-Klassifikation

u1

u 2

u1
u 2

Nicht optimale Wahl der Hyperparameter LOOE = 3 Optimale Wahl der Hyperparameter LOOE = 0

Punkt
entfernt

Punkte die fehlklassifiziert werden,
wenn sie im Training fehlen.
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3.3   Wahl der Hyperparameter
Beispiel RBF-Klassifikator mit 2 Hyperparametern –
Strategie der LOO-Optimierung
Vorgehensweise:
1. Trainieren einer moderaten Zahl von Klassifikatoren mit unterschied-

lichen (σ, λ)-Kombinationen (i.d.R. < 5000)
⇒ Rechenaufwand minimieren.

2. Auswahl aller Ergebnisse ohne (oder mit minimalem) Trainings- und 
LOO-Fehler ⇒ robuste Klassifikationsgrenze.

3. Von den Ergebnissen aus 2, Auswahl derjenigen, mit dem kleinsten σ. 
⇒ möglichst enge Klassifikationsgrenze.

4. Von den Ergebnissen aus 3, Auswahl desjenigen, mit dem größten λ.
⇒ numerisch möglichst gutes Ergebnis ohne Overfitting.

Beispiel (Bilder rechts):
• Fehlerarten für Kombinationen von 150 σ und 30 λ-Werten (Bild unten).
• Optimales Ergebnis nach obigen Kriterien im Bild oben rechts.
• Bild oben links zeigt ein Beispiel mit 11 LOO- und einem Trainingsfehler.
• Bei großem σ ist die Wahl von λ für eine robuste Klassifikation 

(blauer Bereich) quasi egal, allerdings ist die Klassifikationsgrenze 
in diesem Fällen sehr weit von den Punkten entfernt.

3.   1-Klassen-Klassifikation
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4.   Nearest Neighbor
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4.1   Grundlagen

Nearest Neighbor Methoden (NN Methoden)
• Nearest Neighbor Methoden sind sowohl im überwachten als auch im 

unüberwachten Lernen weit verbreitet
• Sie werden für viele verschiedene Klassifikations- und Regressionsprobleme 

erfolgreich eingesetzt:
- Mustererkennung, Textkategorisierung, Objekterkennung, etc.
- Festlegen von geometrischen Größen (Kernelbreite) für RBF-Netze
- Datensatz: Abstand jedes Punktes zu seinem Nearest Neighbor → Kapitel 8
- Interpolation bei Kennlinien mit einer Konstanten kann ebenfalls als Nearest

Neighbor Vorgehen angesehen werden
• Abhängig von der Aufgabenstellung können Daten des Eingangsraums oder 

des Eingangsraums + Ausgangsdaten (product space) verwendet werden
• Sehr guter Überblick über verschiedenste Nearest Neighbor Methoden:

N. Bhatia: Survey of Nearest Neighbor Techniques, 
IJCSIS Vol. 8, No.2, 2010

4.   Nearest Neighbor
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4.1   Grundlagen

Training und Verwendung von k-NN Methoden
• „Training“: Nur die Abspeicherung der Daten. Im Gegensatz zu den meisten Modellen 

werden keine Parameter geschätzt bzw. optimiert
• Durch eine geschickte Organisation der Trainingsdaten in sog. k-d-Bäumen (Bild) 

lässt sich die Auswertegeschwindigkeit (Abfrage (query)) steigern 
• Mittels Validierung muss ein guter Wert für die Anzahl der berücksichtigten Nachbarn k

gefunden werden: 
k = 1: Nur der nächste Nachbar, rausch- und overfittingempfindlich
k mittel: Balanciert Bias (k zu groß) und Varianz (k zu klein)
k sehr groß: Auflösung stark reduziert, lokale Charakteristik geht verloren

MATLAB Funktion 
• [idx, d] = knnsearch(X,Y)

Findet die Nachbarn in Daten X bezüglich der Anfragedaten in Y und gibt sie im Indexvektor idx zurück; Distanzen sind in d
• knnsearch(X,Y, ‘k‘,3‚ ‘distance‘, ‘minkowski‘, ‘p‘,5)

Findet die 3 nächsten Nachbarn. Benutzt die Minkowski-Distanz zwischen je 2 Datenpunkten, die in X und Y stehen: 

4.   Nearest Neighbor

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/K-d-Baum 
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Euklidische Distanz

4.1   Grundlagen

Nearest Neighbor Methoden
• Nearest Neighbor Methoden basieren auf der Auswertung von 

benachbarten Datenpunkten
• Es werden die Datenpunkte ausgewertet, die den minimalen 

Abstand zu einem angefragten Punkt (query) besitzen
- Die Anzahl der ausgewerteten Datenpunkte k wird vom 

Nutzer vorgegeben
- Es können verschiedene Abstandsmaße verwendet 

werden (z.B. euklidischer Abstand, Manhattan-Abstand)
• Datenpunkte: .

mit

4.   Nearest Neighbor

Manhattan-Distanz

<latexit sha1_base64="coJfKkOLaGCXo7lHm066bX13pJg=">AAAC53ichVHPS9xAFP5MtXX9Udf2WA/BpbBCCImI9VIQ2ooXRcFVYXeRJDuuw2aTMEkWtksv/gPeSq+9ea3/Tfu39NBvxiioFCdM3pvvfe+b9+aFWSzzwvN+T1kvpmdevpqtzc0vLL5eqi+/Oc7TUkWiFaVxqk7DIBexTESrkEUsTjMlgmEYi5Nw8EnHT0ZC5TJNjopxJrrDoJ/IcxkFBaGz+kqnTHpC6XS7bMo1x5YffWfdcV3X2T+rNzzXM8t+6viV00C1DtL6H3TQQ4oIJYYQSFDQjxEg59eGDw8ZsS4mxBQ9aeIC3zDH3JIsQUZAdMB/n6d2hSY8a83cZEe8JeZWzLTxnnvHKIZk61sF/Zz2L/dXg/X/e8PEKOsKx7QhFWtGcY94gQsynsscVsy7Wp7P1F0VOMeW6Uayvswgus/oXuczI4rYwERsfDHMPjVCcx7xBRLaFivQr3ynYJuOe7SBscKoJJViQD1Fq1+f9XDM/uOhPnWO111/09043GhsO9XAZ/EOq2hyqh+wjV0csI4Il7jGL9xY0rqyvls/bqnWVJXzFg+W9fMfgG2X5Q==</latexit>

u(i), i = 1, 2, ..., N
<latexit sha1_base64="TuRjWszl3deOkoZIh6mxdPMRsco=">AAADH3ichVFNa9VAFD2NVdv69dSlm+BDqCCPpBR1IxT8wI1Qoa8tNOUxSaZxeMkkTCYP66M/xr/hH3AnbuvKrf4GF56ZpoVapBMm98y59565d27alKq1UXS8EFxZvHrt+tLyyo2bt27fGdy9t93WncnkOKvL2uymopWl0nJslS3lbmOkqNJS7qTTl86/M5OmVbXesoeN3K9EodWByoQlNRlsJZ3OpXHpYbeqHocvwiSVhdLztBLWqI9HYTeJnSNJiNZ6lMzy2rYnnPac1PlZymQwjEaRX+FFEPdgiH5t1oMfSJCjRoYOFSQ0LHEJgZbfHmJEaMjtY07OECnvlzjCCnM7RklGCLJT/gue9npW8+w0W5+d8ZaS2zAzxCPuN14xZbS7VRK3tH+4P3mu+O8Nc6/sKjykTam47BXfkbf4wIjLMqs+8rSWyzNdVxYHeO67Uayv8YzrMzvTeUWPITf1nhCvfWRBjdSfZ3wBTTtmBe6VTxVC33FOK7yVXkX3ioJ6hta9PuvhmON/h3oRbK+N4qej9ffrw40n/cCX8AAPscqpPsMG3mKTdWT4gp/4hd/B5+Br8C34fhIaLPQ593FuBcd/AfHyruI=</latexit>

u(i) =

2

6664

u1(i)
u2(i)
...

un(i)

3

7775
<latexit sha1_base64="zCca08Lv/f368/ZLIqI1p/rlPg4=">AAADLHichVFNb9QwEJ2GQj/4WuiRi8UKaVeCVYKqwgWpEh/iUqlIbFupKZGTeLPuJk7kOBVlu3+pf4M/wAUQ1956hUsPPJsUqVSojpwZv3nzPOOJq1zWxve/znnX5q/fWFhcWr556/adu51797fqstGJGCZlXuqdmNcil0oMjTS52Km04EWci+148tLGtw+ErmWp3pvDSuwVPFNyJBNuAEUdnkahER/NdIOrMTeGq1kvbFQqtFVkTU/2H1847/f77AUL66b4oKJpCj+YsTAXI3PEmigF/4k1+30WapmNzVHU6foD3y122Qlap0vt2iw73yiklEpKqKGCBCky8HPiVOPbpYB8qoDt0RSYhiddXNCMlpHbgCXA4EAn+Gc47baowtlq1i47wS05tkYmo0fYb5xiDLa9VcCvYc+wPzks++8NU6dsKzyEjaG45BQ3gBsag3FVZtEyz2u5OtN2ZWhEz103EvVVDrF9Jn91XiGigU1chNFrx8ygEbvzAV5AwQ5RgX3lcwXmOk5hubPCqahWkUNPw9rXRz0Yc/DvUC87W08Hwdpg9d1qd73XDnyRHtBD6mGqz2id3tIm6kjoM53ST/rlHXtfvO/ejz9Ub67NWaELyzv5DWMUtJc=</latexit>

dManhattan(u(i), u(j)) =
nX

d=1

|ud(i)� ud(j)|

<latexit sha1_base64="eLzDu5jy9jE4bueNllkrsPYuibg=">AAADJXichVFNb9QwEJ2Gj37QwgLHXiJWSFmJrpKqolyQKsFWvSAViW0rmjbKh7uYTZxgOxVLtL+Hv9E/0FuFBBduXOEHcODZpEilqurImfGbN88znqTKudK+/3XGuXHz1u3ZufmFO4tLd+917j/YUWUtUzZMy7yUe0msWM4FG2quc7ZXSRYXSc52k/ELE989ZlLxUrzRk4odFPFI8COexhpQ1HmbRaFmH3UzqMc5z6ZeWIuMSSPn1h7vPblwft/ruc/dUH2QuglVXRyKqMmABFPXq6MM/BVjQDtcnUadrt/37XIvO0HrdKld22XnG4WUUUkp1VQQI0Eafk4xKXz7FJBPFbADaoBJeNzGGU1pAbk1WAyMGOgY/xFO+y0qcDaaymanuCXHlsh06TH2plVMwDa3MvgK9jf2J4uNrryhscqmwglsAsV5q/gKuKZ3YFyXWbTM81quzzRdaTqiZ7Ybjvoqi5g+0386LxGRwMY24tLAMkfQSOz5GC8gYIeowLzyuYJrO85gY2uZVRGtYgw9CWteH/VgzMH/Q73s7Kz2g6f9tddr3Q2vHfgcLdMj8jDVddqgLdpGHSmd0A/6Sb+cz86pc+Z8+Ut1Ztqch3RhOd//AEzZsVk=</latexit>

dEuklid(u(i), u(j)) =

vuut
nX

d=1

(ud(i)� ud(j))2

läuft über alle 
Dimensionen

alle Punktpaare
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4.2   Klassifikation

Grundidee Nearest Neighbor Klassifikation 
• Instanzbasiertes Lernen (direkt aus Daten, keine Schätzung): 

Es wird kein Modell gelernt
• Die Klasse eines neuen Datenpunkts wird bestimmt, indem:

1. die k nächsten Datenpunkte, deren Klassen bekannt sind, 
mit einem Distanzmaß bestimmt werden, und

2. die am häufigsten vertretene Klasse der k nächsten 
Datenpunkte für den neuen Datenpunkt ausgewählt wird.

• Als Distanzmaß wird in den meisten Fällen der euklidische 
Abstand oder der Manhattan-Abstand gewählt

• Da nahe Nachbarn relevanter sind als entfernte, kann man 
auch eine Gewichtung der Nachbarn vornehmen, z.B. 
antiproportional zum Abstand

• Das Grundprinzip beruht auf der Auswertung einer vorher 
festgelegte Anzahl an Datenpunkten k

4.   Nearest Neighbor

1. Distanz
Euklidische Distanz Alternativ: Manhattan-Distanz

2. Abstimmung

Blau: 1
Rot: 2

<latexit sha1_base64="oGH5JufKtatL5pXzyzqNbKxRkE8=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6rHgAy+FKvYBbZEk3cbQvNhNC23t0ZtX/W/6Wzz47ZoKWsQNm5n95ptvZ3bs2PdEYhhvGW1peWV1LZvLr29sbm0XdnYbIhpyh9WdyI94y7YE872Q1RMv8Vkr5swKbJ817cG5jDdHjAsvCu+Sccy6geWGXt9zrATQbWd2XygaJUMtfdExU6dI6apFhXfqUI8icmhIATEKKYHvk0UCX5tMMigG1qUpMA7PU3FGM8ojdwgWA8MCOsDfxamdoiHOUlOobAe3+NgcmTodYl8pRRtseSuDL2A/sCcKc/+8YaqUZYVjWBuKOaVYBZ7QAxj/ZQYpc17L/5myq4T6dKa68VBfrBDZp/Otc4EIBzZQEZ0uFdOFhq3OI7xACFtHBfKV5wq66rgHaynLlEqYKlrQ47Dy9VEPxmz+Huqi0zgumSel8k25WCmnA8/SPh3QEaZ6ShW6phrqcNDTM73Qq1bVhDbRHr+oWibN2aMfS3v6BBqSj28=</latexit>

} Neuer Punkt: Rot

Beispiel für Anzahl der Nachbarn k = 3

Blau: 2
Rot: 1

<latexit sha1_base64="oGH5JufKtatL5pXzyzqNbKxRkE8=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6rHgAy+FKvYBbZEk3cbQvNhNC23t0ZtX/W/6Wzz47ZoKWsQNm5n95ptvZ3bs2PdEYhhvGW1peWV1LZvLr29sbm0XdnYbIhpyh9WdyI94y7YE872Q1RMv8Vkr5swKbJ817cG5jDdHjAsvCu+Sccy6geWGXt9zrATQbWd2XygaJUMtfdExU6dI6apFhXfqUI8icmhIATEKKYHvk0UCX5tMMigG1qUpMA7PU3FGM8ojdwgWA8MCOsDfxamdoiHOUlOobAe3+NgcmTodYl8pRRtseSuDL2A/sCcKc/+8YaqUZYVjWBuKOaVYBZ7QAxj/ZQYpc17L/5myq4T6dKa68VBfrBDZp/Otc4EIBzZQEZ0uFdOFhq3OI7xACFtHBfKV5wq66rgHaynLlEqYKlrQ47Dy9VEPxmz+Huqi0zgumSel8k25WCmnA8/SPh3QEaZ6ShW6phrqcNDTM73Qq1bVhDbRHr+oWibN2aMfS3v6BBqSj28=</latexit>

} Neuer Punkt: Blau
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4.3   Anzahl an Nachbarn k

Wie groß sollte die Anzahl an Nachbarn k sein?
• k zu klein: hohe Empfindlichkeit bei Ausreißern

→ Zu lokal, problematisch bei verrauschten Daten
• k zu groß: zu viele Nachbarn werden in den 

Entscheidungsprozess einbezogen 
→ Zu global, lokales Verhalten verschwimmt

• Ein mittleres k sorgt für die höchste Klassifikationsgüte

4.   Nearest Neighbor

Beispiel: Nächste Nachbarn für verschiedene Werte von k

<latexit sha1_base64="Jpi4rV4wLgU0GWb7Kqo6m9sKp8I=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVJIi6kUo+MCLUMG0hVokSbdxaV5stoVaildvXvWn6W/x4Jc1FbRIN2xm9ptvvp3ZcWKfJ9Iw3nPawuLS8kq+UFxdW9/YLG1tN5JoIFxmuZEfiZZjJ8znIbMklz5rxYLZgeOzptM/S+PNIRMJj8JbOYpZJ7C9kPe4a0tAVl8/1c37UtmoGGrps46ZOWXKVj0qfdAddSkilwYUEKOQJHyfbErwtckkg2JgHRoDE/C4ijOaUBG5A7AYGDbQPv4eTu0MDXFONROV7eIWH1sgU6d97Eul6ICd3srgJ7Cf2I8K8/69YayU0wpHsA4UC0rxGrikBzDmZQYZc1rL/My0K0k9OlHdcNQXKyTt0/3ROUdEAOuriE4XiulBw1HnIV4ghLVQQfrKUwVdddyFtZVlSiXMFG3oCdj09VEPxmz+Heqs06hWzKPK4c1huVbNBp6nXdqjA0z1mGp0RXXU4ULzhV7pTatrQ22iPX1TtVyWs0O/lvb8BScvj8s=</latexit>

k = 1
<latexit sha1_base64="rTJwn1oVOHvpGbyXiUqNoaiRs2A=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVJJSfByEgg+8CBVMW6hFknQblzzZpIVaildvXvWn6W/x4Jc1FbRIN2xm9ptvvp3ZsSKPx4mmveeUhcWl5ZV8obi6tr6xWdrabsbhQNjMsEMvFG3LjJnHA2YkPPFYOxLM9C2PtSz3LI23hkzEPAxuk1HEur7pBLzPbTMBZLjqqXpyXyprFU0uddbRM6dM2WqEpQ+6ox6FZNOAfGIUUALfI5NifB3SSaMIWJfGwAQ8LuOMJlRE7gAsBoYJ1MXfwamToQHOqWYss23c4mELZKq0j30pFS2w01sZ/Bj2E/tRYs6/N4ylclrhCNaCYkEqXgNP6AGMeZl+xpzWMj8z7SqhPh3LbjjqiySS9mn/6JwjIoC5MqLShWQ60LDkeYgXCGANVJC+8lRBlR33YE1pmVQJMkUTegI2fX3UgzHrf4c66zSrFf2wUruplevVbOB52qU9OsBUj6hOV9RAHTY0X+iV3pSGMlQmytM3VcllOTv0aynPXzpfj9M=</latexit>

k = 9
<latexit sha1_base64="2rByd8vAmSImQ7ueacBQLtWF5gg=">AAACz3ichVHJSsRAEH3GdVxHPXoJDoKnIRnE5SAILngRFJxRUJFO7IkxK0lG0UHx6s2r/pl+iwdft1FQETt0qvrVq9dVXU4a+nlhWS89Rm9f/8DgUGV4ZHRsfKI6OdXKk07myqabhEl26Ihchn4sm4VfhPIwzaSInFAeOMG6ih9cyiz3k3i/uE7lSSS82G/7rigItQJz1bRXTqs1q27pZf527NKpoVy7SfUVxzhDAhcdRJCIUdAPIZDzO4INCymxE3SJZfR8HZe4xTBzO2RJMgTRgH+Pp6MSjXlWmrnOdnlLyJ0x08Qc95ZWdMhWt0r6Oe0b943GvD9v6GplVeE1rUPFilbcIV7gnIz/MqOS+VnL/5mqqwJtLOtufNaXakT16X7pbDCSEQt0xMSmZnrUcPT5ki8Q0zZZgXrlTwVTd3xGK7SVWiUuFQX1Mlr1+qyHY7Z/DvW302rU7cX6wt5Cba1RDnwIM5jFPKe6hDVsY5d1uLjAI57wbOwZV8adcf9BNXrKnGl8W8bDO9bMkA4=</latexit>

k = 19

Blau: 1
Rot: 0

<latexit sha1_base64="oGH5JufKtatL5pXzyzqNbKxRkE8=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6rHgAy+FKvYBbZEk3cbQvNhNC23t0ZtX/W/6Wzz47ZoKWsQNm5n95ptvZ3bs2PdEYhhvGW1peWV1LZvLr29sbm0XdnYbIhpyh9WdyI94y7YE872Q1RMv8Vkr5swKbJ817cG5jDdHjAsvCu+Sccy6geWGXt9zrATQbWd2XygaJUMtfdExU6dI6apFhXfqUI8icmhIATEKKYHvk0UCX5tMMigG1qUpMA7PU3FGM8ojdwgWA8MCOsDfxamdoiHOUlOobAe3+NgcmTodYl8pRRtseSuDL2A/sCcKc/+8YaqUZYVjWBuKOaVYBZ7QAxj/ZQYpc17L/5myq4T6dKa68VBfrBDZp/Otc4EIBzZQEZ0uFdOFhq3OI7xACFtHBfKV5wq66rgHaynLlEqYKlrQ47Dy9VEPxmz+Huqi0zgumSel8k25WCmnA8/SPh3QEaZ6ShW6phrqcNDTM73Qq1bVhDbRHr+oWibN2aMfS3v6BBqSj28=</latexit>

} Neuer Punkt: Blau

Blau: 1
Rot: 8

<latexit sha1_base64="oGH5JufKtatL5pXzyzqNbKxRkE8=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6rHgAy+FKvYBbZEk3cbQvNhNC23t0ZtX/W/6Wzz47ZoKWsQNm5n95ptvZ3bs2PdEYhhvGW1peWV1LZvLr29sbm0XdnYbIhpyh9WdyI94y7YE872Q1RMv8Vkr5swKbJ817cG5jDdHjAsvCu+Sccy6geWGXt9zrATQbWd2XygaJUMtfdExU6dI6apFhXfqUI8icmhIATEKKYHvk0UCX5tMMigG1qUpMA7PU3FGM8ojdwgWA8MCOsDfxamdoiHOUlOobAe3+NgcmTodYl8pRRtseSuDL2A/sCcKc/+8YaqUZYVjWBuKOaVYBZ7QAxj/ZQYpc17L/5myq4T6dKa68VBfrBDZp/Otc4EIBzZQEZ0uFdOFhq3OI7xACFtHBfKV5wq66rgHaynLlEqYKlrQ47Dy9VEPxmz+Huqi0zgumSel8k25WCmnA8/SPh3QEaZ6ShW6phrqcNDTM73Qq1bVhDbRHr+oWibN2aMfS3v6BBqSj28=</latexit>

} Neuer Punkt: Rot

Blau: 11
Rot: 8

<latexit sha1_base64="oGH5JufKtatL5pXzyzqNbKxRkE8=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6rHgAy+FKvYBbZEk3cbQvNhNC23t0ZtX/W/6Wzz47ZoKWsQNm5n95ptvZ3bs2PdEYhhvGW1peWV1LZvLr29sbm0XdnYbIhpyh9WdyI94y7YE872Q1RMv8Vkr5swKbJ817cG5jDdHjAsvCu+Sccy6geWGXt9zrATQbWd2XygaJUMtfdExU6dI6apFhXfqUI8icmhIATEKKYHvk0UCX5tMMigG1qUpMA7PU3FGM8ojdwgWA8MCOsDfxamdoiHOUlOobAe3+NgcmTodYl8pRRtseSuDL2A/sCcKc/+8YaqUZYVjWBuKOaVYBZ7QAxj/ZQYpc17L/5myq4T6dKa68VBfrBDZp/Otc4EIBzZQEZ0uFdOFhq3OI7xACFtHBfKV5wq66rgHaynLlEqYKlrQ47Dy9VEPxmz+Huqi0zgumSel8k25WCmnA8/SPh3QEaZ6ShW6phrqcNDTM73Qq1bVhDbRHr+oWibN2aMfS3v6BBqSj28=</latexit>

}Neuer Punkt: Blau

k = 1

k = 9

k = 19
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k-NN mit unverrauschten Daten
• Beispiel: N = 140 Punkte, alle Punkte im linken unteren Quadranten gehören zu Klasse 1 (rot), der Rest zu Klasse 2 (blau)
• Bei unverrauschten Daten ergeben alle NN-Klassifikatoren ähnlich gute Ergebnisse
• Je größer k wird, desto weicher (smoother) wird die Klassifikationsgrenze

4.   Nearest Neighbor

<latexit sha1_base64="A/sFITQ0mIXHLmXINquflPt8zg8=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6kUo+MCLUMG0hVpkk25jaF5s0kItxas3r/rT9Ld48Ns1FbRIN2xm9ptvvp3ZsWPfS1LDeM9pC4tLyyv5QnF1bX1js7S13UiigXC45UR+JFo2S7jvhdxKvdTnrVhwFtg+b9r9MxlvDrlIvCi8TUcx7wTMDb2e57AUkNXXT3XzvlQ2KoZa+qxjZk6ZslWPSh90R12KyKEBBcQppBS+T4wSfG0yyaAYWIfGwAQ8T8U5TaiI3AFYHAwGtI+/i1M7Q0OcpWaish3c4mMLZOq0j32pFG2w5a0cfgL7if2oMPffG8ZKWVY4grWhWFCK18BTegBjXmaQMae1zM+UXaXUoxPVjYf6YoXIPp0fnXNEBLC+iuh0oZguNGx1HuIFQlgLFchXniroquMuLFOWK5UwU2TQE7Dy9VEPxmz+Heqs0zismEeV6k21XDOygedpl/boAFM9phpdUR11ONB8oVd60+raUJtoT99ULZfl7NCvpT1/ASaVj8k=</latexit>

k = 1
<latexit sha1_base64="IXt7Korb6YdSgSMOQviDqlFpSvs=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBKpj4tQ8IEXoYJpC7VIkm7rkiebbaGW4tWbV/1p+ls8+GWNghbphs3MfvPNtzM7TuzzRBrGW06bm19YXMoXissrq2vrpY3NRhINhMssN/Ij0XLshPk8ZJbk0metWDA7cHzWdLzTNN4cMpHwKLyRo5h1Arsf8h53bQnI8vQT/eCuVDYqhlr6tGNmTpmyVY9K73RLXYrIpQEFxCgkCd8nmxJ8bTLJoBhYh8bABDyu4owmVETuACwGhg3Uw7+PUztDQ5xTzURlu7jFxxbI1GkX+0IpOmCntzL4CewH9oPC+v/eMFbKaYUjWAeKBaV4BVzSPRizMoOM+V3L7My0K0k9OlbdcNQXKyTt0/3ROUNEAPNURKdzxexDw1HnIV4ghLVQQfrK3wq66rgLayvLlEqYKdrQE7Dp66MejNn8O9Rpp7FfMQ8r1etquWZkA8/TNu3QHqZ6RDW6pDrqcKH5TC/0qtW1oTbRHr+oWi7L2aJfS3v6BDAtj80=</latexit>

k = 5
<latexit sha1_base64="kTl7pYRzIyKGfNTlCNDHqeuGBvw=">AAACz3ichVFNS8NAEH2NX239qnr0EiyCp5KIqBeh4AdehBbsB9QiSbqtsWkSkrRSi+LVm1f9Z/pbPPiypoIW6YbNzL5583Zmx/QdO4w07T2lzMzOzS+kM9nFpeWV1dzaejX0+oElKpbneEHdNELh2K6oRHbkiLofCKNnOqJmdo/jeG0ggtD23Mto6Itmz+i4dtu2jIhQtaseqbp+nctrBU0uddLREyePZJW83Aeu0IIHC330IOAiou/AQMivAR0afGJNjIgF9GwZF3hAlrl9sgQZBtEu/x2eGgnq8hxrhjLb4i0Od8BMFdvcZ1LRJDu+VdAPaT+57yXW+feGkVSOKxzSmlTMSMUL4hFuyJiW2UuY41qmZ8ZdRWjjUHZjsz5fInGf1o/OCSMBsa6MqDiVzA41THke8AVc2goriF95rKDKjlu0hrRCqriJokG9gDZ+fdbDMet/hzrpVHcL+n5hr7yXL2rJwNPYxBZ2ONUDFHGOEuuwcIsXvOJNKSt3yqPy9E1VUknOBn4t5fkLwwKQBA==</latexit>

k = 11

<latexit sha1_base64="2ekxfz5gP2TDPBHqe/AkP8wNmTk=">AAAC5HichVHPSxtBFP6y1mrS2kY9SS9LQ8FT2BSpXgRBK14KKTQaSCTMrpPtkP3FzkTUEPwHeiu9evNq/x79Wzz02+mm0ErJLLPvzfe+98178/wsUtp43n3FWXi2+HxpuVp78XLl1ev66tqxTsd5IDtBGqV51xdaRiqRHaNMJLtZLkXsR/LEH+0X8ZNzmWuVJl/MZSZPYxEmaqgCYQgN6ht9rcJYDCZ9Iy/MJEmVltOpu+t6g3rDa3p2uU+dVuk0UK52Wn9AH2dIEWCMGBIJDP0IAppfDy14yIidYkIsp6dsXGKKGnPHZEkyBNER/yFPvRJNeC40tc0OeEvEnTPTxTvuQ6vok13cKulr2kfuK4uF/71hYpWLCi9pfSpWreIn4gZfyZiXGZfMWS3zM4uuDIbYsd0o1pdZpOgz+KNzwEhObGQjLj5aZkgN357P+QIJbYcVFK88U3Btx2e0wlppVZJSUVAvpy1en/VwzK1/h/rUOX7fbH1obn3eauxtlgNfxhu8xSanuo09HKHNOgJc4xZ3+OkMnW/Od+fHb6pTKXPW8ddybn4BsASZSQ==</latexit>

�noise = 0

Schwarze Linie = Klassifikationsgrenze

4.3   Anzahl an Nachbarn k
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k-NN mit verrauschten Daten
• Beispiel: N = 140 Punkte, alle Punkte im linken unteren 

Quadranten gehören zu Klasse 1, der Rest zu Klasse 2
• Bei verrauschten Daten reagieren die NN-Klassifikatoren mit zu 

kleinem k empfindlich
• Wegen des Rausches ist der Fall k = 1 unbrauchbar (Overfitting!)

4.   Nearest Neighbor

<latexit sha1_base64="A/sFITQ0mIXHLmXINquflPt8zg8=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6kUo+MCLUMG0hVpkk25jaF5s0kItxas3r/rT9Ld48Ns1FbRIN2xm9ptvvp3ZsWPfS1LDeM9pC4tLyyv5QnF1bX1js7S13UiigXC45UR+JFo2S7jvhdxKvdTnrVhwFtg+b9r9MxlvDrlIvCi8TUcx7wTMDb2e57AUkNXXT3XzvlQ2KoZa+qxjZk6ZslWPSh90R12KyKEBBcQppBS+T4wSfG0yyaAYWIfGwAQ8T8U5TaiI3AFYHAwGtI+/i1M7Q0OcpWaish3c4mMLZOq0j32pFG2w5a0cfgL7if2oMPffG8ZKWVY4grWhWFCK18BTegBjXmaQMae1zM+UXaXUoxPVjYf6YoXIPp0fnXNEBLC+iuh0oZguNGx1HuIFQlgLFchXniroquMuLFOWK5UwU2TQE7Dy9VEPxmz+Heqs0zismEeV6k21XDOygedpl/boAFM9phpdUR11ONB8oVd60+raUJtoT99ULZfl7NCvpT1/ASaVj8k=</latexit>

k = 1
<latexit sha1_base64="IXt7Korb6YdSgSMOQviDqlFpSvs=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBKpj4tQ8IEXoYJpC7VIkm7rkiebbaGW4tWbV/1p+ls8+GWNghbphs3MfvPNtzM7TuzzRBrGW06bm19YXMoXissrq2vrpY3NRhINhMssN/Ij0XLshPk8ZJbk0metWDA7cHzWdLzTNN4cMpHwKLyRo5h1Arsf8h53bQnI8vQT/eCuVDYqhlr6tGNmTpmyVY9K73RLXYrIpQEFxCgkCd8nmxJ8bTLJoBhYh8bABDyu4owmVETuACwGhg3Uw7+PUztDQ5xTzURlu7jFxxbI1GkX+0IpOmCntzL4CewH9oPC+v/eMFbKaYUjWAeKBaV4BVzSPRizMoOM+V3L7My0K0k9OlbdcNQXKyTt0/3ROUNEAPNURKdzxexDw1HnIV4ghLVQQfrK3wq66rgLayvLlEqYKdrQE7Dp66MejNn8O9Rpp7FfMQ8r1etquWZkA8/TNu3QHqZ6RDW6pDrqcKH5TC/0qtW1oTbRHr+oWi7L2aJfS3v6BDAtj80=</latexit>

k = 5
<latexit sha1_base64="kTl7pYRzIyKGfNTlCNDHqeuGBvw=">AAACz3ichVFNS8NAEH2NX239qnr0EiyCp5KIqBeh4AdehBbsB9QiSbqtsWkSkrRSi+LVm1f9Z/pbPPiypoIW6YbNzL5583Zmx/QdO4w07T2lzMzOzS+kM9nFpeWV1dzaejX0+oElKpbneEHdNELh2K6oRHbkiLofCKNnOqJmdo/jeG0ggtD23Mto6Itmz+i4dtu2jIhQtaseqbp+nctrBU0uddLREyePZJW83Aeu0IIHC330IOAiou/AQMivAR0afGJNjIgF9GwZF3hAlrl9sgQZBtEu/x2eGgnq8hxrhjLb4i0Od8BMFdvcZ1LRJDu+VdAPaT+57yXW+feGkVSOKxzSmlTMSMUL4hFuyJiW2UuY41qmZ8ZdRWjjUHZjsz5fInGf1o/OCSMBsa6MqDiVzA41THke8AVc2goriF95rKDKjlu0hrRCqriJokG9gDZ+fdbDMet/hzrpVHcL+n5hr7yXL2rJwNPYxBZ2ONUDFHGOEuuwcIsXvOJNKSt3yqPy9E1VUknOBn4t5fkLwwKQBA==</latexit>

k = 11

Wie werden die Daten erstellt?
Gleichverteilte Datenpunkte sampeln
Punkte 𝑢! < 0.5 und 𝑢! < 0.5 à Rot
Punkte 𝑢! > 0.5 und 𝑢! > 0.5à Blau
Anschließend Datenpunkte verrauschen 
Rauschen: Normalverteilt mit 

<latexit sha1_base64="12YEcUUYl6dkynmfsyLsFrPCAFM=">AAAC53ichVFNT9tAEH24X4TSkrbH9mARIXGKnCrQXipFglZckIJESCSCorWzcVfxl7ybqBDlwh/oreLKrVf6b+C3cOjz1iABqlhrPbNv3ryd2fGzSGnjeZcLzpOnz56/WKwsvVx+9Xql+ubtgU4neSA7QRqlec8XWkYqkR2jTCR7WS5F7Eey64+3inh3KnOt0mTfHGfyKBZhokYqEIbQoPqhr1UYi8Gsb+QPM0tSpeV87n5xvbq3MajWaOxyHzqN0qmhXO20eoU+hkgRYIIYEgkM/QgCmt8hGvCQETvCjFhOT9m4xBxLzJ2QJckQRMf8hzwdlmjCc6GpbXbAWyLunJku1ri/WUWf7OJWSV/TXnOfWCz87w0zq1xUeEzrU7FiFXeJG3wn47HMuGTe1PJ4ZtGVwQifbTeK9WUWKfoMbnW2GcmJjW3ExVfLDKnh2/OUL5DQdlhB8co3Cq7teEgrrJVWJSkVBfVy2uL1WQ/H3Lg/1IfOwcd6Y7Pe3GvWWuvlwBfxHqtY51Q/oYUdtFlHgFP8xgX+OMr56fxyzv5RnYUy5x3uLOf8L6B9mfo=</latexit>

�noise = 0.05

<latexit sha1_base64="WWodLt8onjuMveM/yspnrdBE8DY=">AAAC4HichVHJSgNBEC3HLe5R8eQlGAQPEiYS1GPABS+CglkgCaFn0hmbzMZ0JxhD7t7Eqzev+kX6LR58004EDZIeeqr61avXVV1W6AqpTPN9ypiemZ2bTy0sLi2vrK6l1zfKMuhGNi/ZgRtEVYtJ7gqfl5RQLq+GEWee5fKK1TmJ45Uej6QI/BvVD3nDY44v2sJmClAzvVWXwvFYc1BX/E4N/EBIPhw201kzZ+qVGXfyiZOlZF0F6Q+qU4sCsqlLHnHyScF3iZHEV6M8mRQCa9AAWARP6DinIS0itwsWB4MB7eDv4FRLUB/nWFPqbBu3uNgRMjO0i32uFS2w41s5fAn7iX2vMeffGwZaOa6wD2tBcUErXgJXdAvGpEwvYY5qmZwZd6WoTce6G4H6Qo3Efdo/OqeIRMA6OpKhM810oGHpcw8v4MOWUEH8yiOFjO64Bcu05VrFTxQZ9CLY+PVRD8ac/zvUcad8kMsf5grXhWxxPxl4irZph/Yw1SMq0gVdoQ4b3bzQK70ZlvFgPBpP31RjKsnZpF/LeP4CVQaYeA==</latexit>�noise

4.3   Anzahl an Nachbarn k
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<latexit sha1_base64="G5EzLdqorfZr3jNzDDIUb7swCeQ=">AAAC5nichVFNSxxBEH2OJnHNh6sevQwuAU/LTBD1Igh+4EVYwVXBlaVnbMdm54vp3iW67ME/kFvw6s2r+Tnxt3jwTTsKRoI99FT1q1evq7qCPFbaeN7fMWd84sPHT5O1qc9fvn6brs/MHuisX4SyHWZxVhwFQstYpbJtlInlUV5IkQSxPAx6G2X8cCALrbJ031zk8iQRUarOVCgMoW59vqNVlIjusGPkTzNMM6XlaOSuuV7T79YbXtOzy33r+JXTQLVaWf0eHZwiQ4g+EkikMPRjCGh+x/DhISd2giGxgp6ycYkRppjbJ0uSIYj2+I94Oq7QlOdSU9vskLfE3AUzXXzn3raKAdnlrZK+pn3gvrRY9N8bhla5rPCCNqBizSruEjc4J+O9zKRiPtfyfmbZlcEZVm03ivXlFin7DF90NhkpiPVsxMWWZUbUCOx5wBdIadusoHzlZwXXdnxKK6yVViWtFAX1Ctry9VkPx+z/O9S3zsGPpr/cXNpbaqwvVgOfxDwWsMiprmAdO2ixjhBXuMUd/jjnzi/nt3P9RHXGqpw5vFrOzSPzl5m8</latexit>

�noise = 0.1
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k-NN mit verrauschten Daten
• Beispiel: N = 140 Punkte, alle Punkte im linken unteren Quadranten gehören zu Klasse 1, der Rest zu Klasse 2
• Bei verrauschten Daten reagieren die NN-Klassifikatoren mit zu kleinem k empfindlich
• Wegen des starken Rausches ist der Fall k = 1 und k = 5 unbrauchbar (Overfitting!); selbst k =11 ist schlecht

4.   Nearest Neighbor

<latexit sha1_base64="A/sFITQ0mIXHLmXINquflPt8zg8=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6kUo+MCLUMG0hVpkk25jaF5s0kItxas3r/rT9Ld48Ns1FbRIN2xm9ptvvp3ZsWPfS1LDeM9pC4tLyyv5QnF1bX1js7S13UiigXC45UR+JFo2S7jvhdxKvdTnrVhwFtg+b9r9MxlvDrlIvCi8TUcx7wTMDb2e57AUkNXXT3XzvlQ2KoZa+qxjZk6ZslWPSh90R12KyKEBBcQppBS+T4wSfG0yyaAYWIfGwAQ8T8U5TaiI3AFYHAwGtI+/i1M7Q0OcpWaish3c4mMLZOq0j32pFG2w5a0cfgL7if2oMPffG8ZKWVY4grWhWFCK18BTegBjXmaQMae1zM+UXaXUoxPVjYf6YoXIPp0fnXNEBLC+iuh0oZguNGx1HuIFQlgLFchXniroquMuLFOWK5UwU2TQE7Dy9VEPxmz+Heqs0zismEeV6k21XDOygedpl/boAFM9phpdUR11ONB8oVd60+raUJtoT99ULZfl7NCvpT1/ASaVj8k=</latexit>

k = 1
<latexit sha1_base64="IXt7Korb6YdSgSMOQviDqlFpSvs=">AAACznichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBKpj4tQ8IEXoYJpC7VIkm7rkiebbaGW4tWbV/1p+ls8+GWNghbphs3MfvPNtzM7TuzzRBrGW06bm19YXMoXissrq2vrpY3NRhINhMssN/Ij0XLshPk8ZJbk0metWDA7cHzWdLzTNN4cMpHwKLyRo5h1Arsf8h53bQnI8vQT/eCuVDYqhlr6tGNmTpmyVY9K73RLXYrIpQEFxCgkCd8nmxJ8bTLJoBhYh8bABDyu4owmVETuACwGhg3Uw7+PUztDQ5xTzURlu7jFxxbI1GkX+0IpOmCntzL4CewH9oPC+v/eMFbKaYUjWAeKBaV4BVzSPRizMoOM+V3L7My0K0k9OlbdcNQXKyTt0/3ROUNEAPNURKdzxexDw1HnIV4ghLVQQfrK3wq66rgLayvLlEqYKdrQE7Dp66MejNn8O9Rpp7FfMQ8r1etquWZkA8/TNu3QHqZ6RDW6pDrqcKH5TC/0qtW1oTbRHr+oWi7L2aJfS3v6BDAtj80=</latexit>

k = 5
<latexit sha1_base64="kTl7pYRzIyKGfNTlCNDHqeuGBvw=">AAACz3ichVFNS8NAEH2NX239qnr0EiyCp5KIqBeh4AdehBbsB9QiSbqtsWkSkrRSi+LVm1f9Z/pbPPiypoIW6YbNzL5583Zmx/QdO4w07T2lzMzOzS+kM9nFpeWV1dzaejX0+oElKpbneEHdNELh2K6oRHbkiLofCKNnOqJmdo/jeG0ggtD23Mto6Itmz+i4dtu2jIhQtaseqbp+nctrBU0uddLREyePZJW83Aeu0IIHC330IOAiou/AQMivAR0afGJNjIgF9GwZF3hAlrl9sgQZBtEu/x2eGgnq8hxrhjLb4i0Od8BMFdvcZ1LRJDu+VdAPaT+57yXW+feGkVSOKxzSmlTMSMUL4hFuyJiW2UuY41qmZ8ZdRWjjUHZjsz5fInGf1o/OCSMBsa6MqDiVzA41THke8AVc2goriF95rKDKjlu0hrRCqriJokG9gDZ+fdbDMet/hzrpVHcL+n5hr7yXL2rJwNPYxBZ2ONUDFHGOEuuwcIsXvOJNKSt3yqPy9E1VUknOBn4t5fkLwwKQBA==</latexit>

k = 11

4.3   Anzahl an Nachbarn k
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k-NN mit verrauschten Daten
• Beispiel: N = 140 Punkte, verrauscht mit verschiedenen Rauschniveaus (0, 0.05, 0.1)
• Fehlerrate über Anzahl der Nachbarn k = 1, 2, ..., 40: 

Wie entwickeln sich Training- und Testfehler?
• Je stärker das Rauschen, desto besser die Performance von NN-Klassifikatoren 

mit größerem k auf den Testdaten 
• Trainingsfehler: kein guter Prädiktor für Performance des Modells auf Testdaten

4.   Nearest Neighbor
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<latexit sha1_base64="hOmvVn4YxphH8BvPbAiMdNL4K6A=">AAAC5HichVHPSxtBFP7c1lZTbdN6Kl4WQ8GDhE2RtpdCoFp6ESI0GkgkzG4m65D9xc5EmobQf8CbeO3Nq/49+rd48NvpWrBSMsvse/O9733z3jw/i5Q2nne94Dx5uvjs+dJy5cXK6stX1ddvDnQ6zgPZDtIozTu+0DJSiWwbZSLZyXIpYj+Sh/7oSxE/PJG5Vmny3UwyeRSLMFFDFQhDqF9929MqjEV/2jPyh5kmqdJyNnM/u16/WvPqnl3uY6dROjWUq5VWb9DDACkCjBFDIoGhH0FA8+uiAQ8ZsSNMieX0lI1LzFBh7pgsSYYgOuI/5KlbognPhaa22QFvibhzZrp4x/3VKvpkF7dK+pr2lvunxcL/3jC1ykWFE1qfistWcY+4wTEZ8zLjknlfy/zMoiuDIT7ZbhTryyxS9Bn81dlhJCc2shEXu5YZUsO35xO+QELbZgXFK98ruLbjAa2wVlqVpFQU1Mtpi9dnPRxz49+hPnYO3tcbH+rb+9u15lY58CWsYwObnOpHNPENLdYR4BcucIkrZ+icOmfO+R+qs1DmrOHBcn7fAbE4mU0=</latexit>

�noise = 0
<latexit sha1_base64="n1j7FOmKroqfOPAJonANmOXQRlI=">AAAC53ichVHPSxtBFP5cq1WrNm2P9rAYBA8SNiX9cREEa+mlYMFEIZEwuxnXIfuLnUnQhlz8B7yJV2+92v+m/Vt66LfjRmhDySyz7833vvfNe/P8LFLaeN7POWf+ycLi06XllWera+vPKy9etnQ6yAPZDNIozU98oWWkEtk0ykTyJMuliP1IHvv9/SJ+PJS5VmlyZC4zeRqLMFFnKhCGULfyuqNVGIvuqGPkhRklqdJyPHZ3Xa/mve1WqjR2udNOvXSqKNdhWvmFDnpIEWCAGBIJDP0IAppfG3V4yIidYkQsp6dsXGKMFeYOyJJkCKJ9/kOe2iWa8Fxoapsd8JaIO2emiy3uT1bRJ7u4VdLXtL+5v1ks/O8NI6tcVHhJ61Nx2Sp+IW5wTsaszLhkTmqZnVl0ZXCGD7YbxfoyixR9Bo86HxnJifVtxMWBZYbU8O15yBdIaJusoHjliYJrO+7RCmulVUlKRUG9nLZ4fdbDMdf/Heq003pTq7+rNb42qns75cCXsIFNbHOq77GHzzhkHQGu8B33+OEo59q5cW4fqM5cmfMKfy3n7g+hsZn+</latexit>

�noise = 0.05
<latexit sha1_base64="VB7ZhqfYCHvmq5vVJqPK5AyUpiU=">AAAC5nichVFNT9tAEH24Xwn9CuXIxWpUqYcqsitEe6kUqQVxqQRSA5GSKFqbxaziL3k3qCHKgT/ADXHlxhV+TvktHHjeGiQaVay1ntk3b97O7AR5rLTxvD8LzpOnz56/qNUXX756/eZtY+ndjs7GRSg7YRZnRTcQWsYqlR2jTCy7eSFFEsRyNxh9L+O7h7LQKkt/mUkuB4mIUrWvQmEIDRsrfa2iRAynfSN/m2maKS1nM/eb67X8YaPptTy73HnHr5wmqrWVNa7Rxx4yhBgjgUQKQz+GgObXgw8PObEBpsQKesrGJWZYZO6YLEmGIDriP+KpV6Epz6Wmttkhb4m5C2a6+MC9YRUDsstbJX1Ne8N9ZLHovzdMrXJZ4YQ2oGLdKv4kbnBAxmOZScW8q+XxzLIrg318td0o1pdbpOwzvNf5wUhBbGQjLtYtM6JGYM+HfIGUtsMKyle+U3Btx3u0wlppVdJKUVCvoC1fn/VwzP6/Q513dj63/LXW6vZqs/2pGngNK3iPj5zqF7SxiS3WEeIYF7jElXPgnDinztlfqrNQ5SzjwXLObwH0y5nA</latexit>

�noise = 0.1

4.3   Anzahl an Nachbarn k

Auswertung
Trainingsdatensatz: N = 140 Datenpunkte
Testen der Klassifikatoren auf N = 5.000
Testdatenpunkten
Auswertungskriterium: Fehlerrate = 
Verhältnis falsch klassifizierter Daten 
zur Gesamtzahl der Daten N
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4.3   Anzahl an Nachbarn k

Beispiele für k-NN mit unverrauschten Daten
• 3 unterschiedliche, zufällige Punktverteilungen (andere exakte Lage der Punkte aber immer in den korrekten Quadranten)
• Verhalten des Trainingsfehlers ist ähnlich
• Verhalten des Testfehlers kann sehr unterschiedlich sein. 

Je nach Abstand der einzelnen Datenpunkte zur Klassifikationsgrenze und der Punktdichte kann k = 1 optimal sein (links) 
aber auch stärkere Generalisierung (k = 20) vorteilhaft sein (rechts).

4.   Nearest Neighbor
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<latexit sha1_base64="hOmvVn4YxphH8BvPbAiMdNL4K6A=">AAAC5HichVHPSxtBFP7c1lZTbdN6Kl4WQ8GDhE2RtpdCoFp6ESI0GkgkzG4m65D9xc5EmobQf8CbeO3Nq/49+rd48NvpWrBSMsvse/O9733z3jw/i5Q2nne94Dx5uvjs+dJy5cXK6stX1ddvDnQ6zgPZDtIozTu+0DJSiWwbZSLZyXIpYj+Sh/7oSxE/PJG5Vmny3UwyeRSLMFFDFQhDqF9929MqjEV/2jPyh5kmqdJyNnM/u16/WvPqnl3uY6dROjWUq5VWb9DDACkCjBFDIoGhH0FA8+uiAQ8ZsSNMieX0lI1LzFBh7pgsSYYgOuI/5KlbognPhaa22QFvibhzZrp4x/3VKvpkF7dK+pr2lvunxcL/3jC1ykWFE1qfistWcY+4wTEZ8zLjknlfy/zMoiuDIT7ZbhTryyxS9Bn81dlhJCc2shEXu5YZUsO35xO+QELbZgXFK98ruLbjAa2wVlqVpFQU1Mtpi9dnPRxz49+hPnYO3tcbH+rb+9u15lY58CWsYwObnOpHNPENLdYR4BcucIkrZ+icOmfO+R+qs1DmrOHBcn7fAbE4mU0=</latexit>

�noise = 0
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4.4   Nearest Neighbor Clustering

Was ist Clustering?
• Methode aus dem unüberwachten Lernen

→ Keine Information über Klassen bzw. Ausgangswert der Datenpunkte
• “Clustering“ heißt „Gruppenerkennung“, d.h. man versucht Datenpunkte 

„gleicher Art“ jeweils einer Gruppe (Cluster) zuzuordnen. 
• „Gleiche Art“ bezieht sich typischerweise auf geometrische Merkmale,

man sucht z.B. nach
- Kreise/Ellipsen bzw. Hyper-Sphären (höherdim.)  [Standard] 
- Linien bzw. Hyper-Ebenen

• Ziel: 
- Punkte innerhalb eines Clusters: Nahe beisammen
- Punkte in unterschiedlichen Clustern: Weit entfernt

• Was „nahe“ und „weit“ bedeutet wird über das Abstandsmaß festgelegt, z.B.
- Euklidische Abstand (L2-Norm)

- Mahalanobis-Abstand (verallgemeinerte L2-Norm)

- Manhattan-Abstand (L1-Norm)

4.   Nearest Neighbor

Merkmal u1

M
er

km
al

 u
2

Häufig verwendete Clusteringverfahren:
- K-Means Clustering (Kreise/Ellipsen)
- Gustafson-Kessel (schräg liegende Ellipsen)
- DBScan (dichtebasiert, Ausreißer möglich)

inverse
Kovarianzmatrix

beschreibt die 
Form einer Ellipse 
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4.4   Nearest Neighbor Clustering

Grundidee Nearest Neighbor Clustering 
• Ziel: N Datenpunkte in K Cluster aufzuteilen, wobei jeder Datenpunkt dem 

Cluster mit dem nächsten Clusterzentrum zugeordnet wird
• Generell bei allen Clusteringverfahren zu beachten
- Skalierung der Achsen bzw. Dimensionen
- Durch unterschiedliche Skalierungen je Achse, 

kann jede Achse ein anderes Gewicht bekommen
• Typisches Nearest Neighbor Clusteringverfahren: Lloyd-Algorithmus: 

1. Initialisierung
Wähle K zufällige Datenpunkte aus Datensatz als Clusterzentren aus 

2. Zuordnung
Ordne jeden Datenpunkt dem Cluster zu, bei dem die Cluster-Varianz
(d.h. die Varianz aller Datenpunkte in einem Cluster) am wenigsten erhöht 
wird. Das ist der Cluster, zu dem der Datenpunkt „am besten passt“. 

3. Aktualisierung
Berechne die Zentren der Cluster als Mittelwert/Schwerpunkt
der zugeordneten Datenpunkte neu.

• Schritte 2-3 werden so oft wiederholt, bis sich an der Zuordnung nichts mehr 
ändert.

4.   Nearest Neighbor

<latexit sha1_base64="OqZFdFLHpc1qVTUNEGBJDNf4Tz4=">AAAC3XichVHPTxNBFP5YFFtUrOXoZWNjwqnZJQQ9kiBEDyaQWNqkNs3sMiyTbmc3s9OG0nj0Rrh684r/kv4tHvh2XEykIZ3N7Hvzvfe+9yvKU1XYIPi14q0+erz2pFZff/rs+caLxsvmSZFNTCw7cZZmpheJQqZKy45VNpW93EgxjlLZjUb7pb07laZQmf5sZ7kcjEWi1ZmKhSU0bDTDtv9RK6sEkylpJjoZNlpBO3DHX1TCSmmhOkdZ4ze+4BQZYkwwhoSGpZ5CoODXR4gAObEB5sQMNeXsEl+xztgJvSQ9BNER/wlf/QrVfJechYuOmSXlNYz08Yb30DFG9C6zSuoF5R/eS4clD2aYO+aywhllRMa6Y/xE3OKcHssix5XnXS3LI8uuLM7wznWjWF/ukLLP+B/Pe1oMsZGz+Dhwngk5IveecgKassMKyinfMfiu41NK4aR0LLpiFOQzlOX0WQ/XHN5f6qJyst0Od9s7x9utva1q4TW8wmtscatvsYcPOGIdMS7wAzf46Q29b96Vd/3X1VupYjbx3/G+3wI5XZYI</latexit>

1. Initialisierung

<latexit sha1_base64="J6blkR3EzOG4J/y7Sg457teHNn0=">AAAC3HichVFLL8VAFP7U+32xtGncSKxuehEsiUdsJCQuEq9Ma9Tk9rbNdEoQOzuxtbPlN/FbLHwdJUHENNNz5jvnfOflp5HKjOe9tDntHZ1d3T29ff0Dg0PDlZHRnSzJdSAbQRIles8XmYxULBtGmUjupVqKlh/JXb+5XNh3z6XOVBJvm8tUHrZEGKtTFQhD6LgyMlNzl5omF8ylpM7j8LhS9WqePe5vpV4qVZRnM6m84gAnSBAgRwsSMQz1CAIZv33U4SEldohrYpqasnaJG/QxNqeXpIcg2uQ/5Gu/RGO+C87MRgfMEvFqRrqY5F2zjD69i6ySekb5xntlsfDPDNeWuajwktInY69l3CBucEaP/yJbpednLf9HFl0ZnGLBdqNYX2qRos/gi2eFFk2saS0uVq1nSA7fvs85gZiywQqKKX8yuLbjE0phpbQscckoyKcpi+mzHq65/nOpv5Wd6Vp9rja7NV1dnCoX3oNxTGCKW53HItaxyToCXOART3h2jpxb5865/3B12sqYMXw7zsM7GI+VmA==</latexit>

3. Aktualisierung

<latexit sha1_base64="ytxtVxwu9V9eUa0heA2lUJXDhd8=">AAAC1XichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXoKSRF1GPBB16ECvaBbZEk3cbQZBM2SaGW3sSrN6/6t/S3ePDLmgpaxA2bmf3mm29ndqzQc6NY199yysLi0vJKvlBcXVvf2CxtbTejIBE2a9iBF4i2ZUbMczlrxG7ssXYomOlbHmtZw5M03hoxEbkBv47HIev5psPdgWubMaBuVVNvkkD0ecKd21JZ13S51HnHyJwyZaselN6pS30KyKaEfGLEKYbvkUkRvg4ZpFMIrEcTYAKeK+OMplREbgIWA8MEOsTfwamToRznVDOS2TZu8bAFMlXaxz6XihbY6a0MfgT7gX0vMefPGyZSOa1wDGtBsSAVL4HHdAfGf5l+xpzV8n9m2lVMAzqW3bioL5RI2qf9rXOKiAA2lBGVziTTgYYlzyO8AIdtoIL0lWcKquy4D2tKy6QKzxRN6AnY9PVRD8Zs/B7qvNOsasahdnBVLdcq2cDztEt7VMFUj6hGF1RHHTb6eKYXelVaylR5UB6/qEouy9mhH0t5+gTqmJM4</latexit>

2. Zuordnung

wird in vielen Clusteringverfahren
genutzt, z.B. K-means
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Vor- und Nachteile von Nearest Neighbor Methoden

4.   Nearest Neighbor

Pro
• Intuitiv und einfach zu verstehen und zu implementieren
• Es sind keine Strukturannahmen nötig
• Kann für Klassifikations- und Regressionsprobleme 

genutzt werden
• Nur ein Hyperparameter: Die Anzahl der Nachbarn k
• Es werden nur die Datenpunkte benötigt und direkt 

ausgewertet:
→ Kein zeitaufwändiges Training erforderlich

• In vielen Anwendungen: Hohe Klassifikationsgenauigkeit

Kontra
• Rechenintensiv bei Auswertung: Anfrage eines neuen 

Datenpunktes erfordert Nachbarn finden von allen 
Datenpunkten

• Deutlicher Anstieg der Komplexität mit steigender 
Anzahl an Eingängen/Dimensionen

• Alle Datenpunkte müssen gespeichert werden
• Wahl von k problematisch bei sehr unterschiedlichen 

Klassengrößen (unbalancierter Datensatz)

4.5   Schlussfolgerungen
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5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.1   Idee der Bäume

5.2   Klassifikationskriterien

5.3   Pruning

5.4   Beispiel CART und Pruning

5.5   Orthogonale oder schräge Splits?

5.6   Eigenschaften von Klassifikationsbäumen

5.7   Bagging und Random Forests

Empfohlene Videos zum Thema Klassifikationsbäume:
• Videos zu Statistical Learning von T. Hastie und R. Tibshirani (Stanford)
• https://www.youtube.com/watch?v=XvdLKUOldkE&list=PLAOUn-KLSAVOqj5TG8E1HTb8Txwxe6OtV

5.   Klassifikationsbäume (CART)

https://www.youtube.com/watch?v=XvdLKUOldkE&list=PLAOUn-KLSAVOqj5TG8E1HTb8Txwxe6OtV
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5.1   Idee der Bäume

Beispiel: Klassifikationsbaum zur Bewilligung eines Kredits 
• Nachvollziehbar.
• Keine Black-Box!
• Gute Schnittstelle zum fachlichen Experten.
• Liefert Klassifikation plus Begründung:

„Abgelehnt, weil weniger als 3 Monate beschäftigt 
und Kredit − Sicherheiten > 2 x verfügbares Einkommen“

• Können aus Daten gelernt werden → z.B. CART.

• Baum besteht aus Knoten: 
- Wurzel = 1. Knoten (oben), 
- Blätter bzw. Terminalknoten (unten) 

mit Zuordnung der Klasse

5.   Klassifikationsbäume (CART)

Beispiel entnommen aus https://www.cs.uni-
potsdam.de/ml/teaching/ws12/ml/Entscheidungsbaeume.pdf
„Maschinelles Lernen Entscheidungsbäume“ 
Universität Potsdam, Institut für Informatik 
Lehrstuhl Maschinelles Lernen 

Schufa-Auskunft positiv?

Länger als 3 Monate beschäftigt?

Arbeitslos?Kredit − Sicherheiten  >  5 x verfügbares Einkommen

Student?

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

Kredit − Sicherheiten  >  2 x verfügbares Einkommen

ja nein

https://www.cs.uni-potsdam.de/ml/teaching/ws12/ml/Entscheidungsbaeume.pdf
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5.1   Idee der Bäume

Bezeichnungen
• Es gibt mehrere ähnliche Algorithmen zur Konstruktion von Klassifikationsbäumen (oder Entscheidungsbäumen) aus Daten.
• In der Statistik etabliert hat sich: 

CART = Classification and Regression Tree von Leo Breiman
Buch: Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., Stone, C. (1984). CART. Classification and Regression Trees, Taylor & Francis, 
Routledge.

• Aus der Informatik stammen: 
ID3 = Iterative Dichotomiser (to separate into two parts) 3, C4.5, C5.0 von Ross Quinlan
Buch: Quinlan, R. (1993). C4.5: Programs for Machine Learning, Morgan Kaufmann, San Mateo. 

Grundidee: Teile und Herrsche (Divide and Conquer)
• Teile das ursprüngliche Klassifikationsproblem in 2 kleinere Klassifikationsprobleme und löse beide unabhängig voneinander 

und führe diese Ergebnisse zusammen. 
• Diese Teilungsstrategie kann auf beide Teil-Klassifikationsprobleme wieder angewandt werden (Rekursion!). Auf diese Art wird 

das Problem rekursiv in immer kleinere Teilprobleme zerlegt. 
• Diese Unterteilung findet spätestens dann ein Ende (Terminierungskriterium), wenn die gewünschte Anzahl an maximalen 

Teilungen erreicht ist oder wenn die Lösung trivial ist. Das ist z.B. der Fall, wenn:
- Das Teilproblem enthält nur noch Datenpunkte aus einer Klasse → Klassifiziere diese Klasse
- Das Teilproblem enthält keine Datenpunkte mehr → Stoppe schon zuvor

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.1   Idee der Bäume

Problembeschreibung
• Jedes Merkmal/Feature/Eingang entspricht einer Dimension/Achse.
• Jedem Datenpunkt ist eine Klasse zugeordnet.
• Typischerweise existieren 2 Klassen, z.B.
- defekt / in Ordnung
- kritisch / unkritisch

• Alle Datenpunkte liegen dann in einer Box bzw. einem (Hyper)-Quader, 
der oft auf den Einheitswürfel [0 1]n normiert wird, mit n = Dimension.

• Ziel ist es, ein Gebiet (oder mehrere Gebiete) zu finden, das je eine Klasse repräsentiert → Klassifikator.
• Typischerweise entsteht eine Grenze (Klassifikationsgrenze) zwischen dem Gebiet für Klasse 1 und dem Gebiet für Klasse 2.

Leistungsfähigkeit
• Wichtig sind „gute“ Merkmale, in denen möglichst viel Klasseninformation steckt.
• Bäume erlauben die Konstruktion eines besonders einfachen und gut interpretierbaren Klassifikators.
• Ein Baum kann auch in Form einer Hierarchie von Regeln aufgeschrieben werden.

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.1   Idee der Bäume

Vorgehensweise
• Der Merkmalsraum soll durch Splits (Schnitte) so unterteilt werden, 

dass die Datenpunkte unterschiedlicher Klassen getrennt werden.
• In jedem Schritt oder Iteration der Baumkonstruktion wird nur ein Split durchgeführt (binärer Baum).
• Die sich ergebenden Gebiete werden immer weiter rekursiv verfeinert. 

D.h. die Vorgehensweise für das Ganze, wird immer wieder auf seine Teile (Gebiete) angewandt.
• Typischerweise beschränkt man sich auf achsenorthogonale Splits, d.h. es wird eine Dimension/Achse unterteilt.
• Es gibt 2 Freiheitsgrade für einen Split:
- Dimension
- Position/Stelle

• Generell möchte man für den Split wählen
- schlechtestes Gebiet, weil dort eine Verbesserung

am wichtigsten ist
- beste Dimension
- beste Position

• Das ist ein gieriger (greedy) Ansatz, weil in jedem Schritt 
das kurzfristig beste gemacht wird, ohne das langfristige 
Endergebnis zu betrachten.

5.   Klassifikationsbäume (CART)

3 x Klasse 1
2 x Klasse 2

Split

2 Dimensionen, 5 Datenpunkte

Beispiel (künstliche Daten)
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5.1   Idee der Bäume

1. Split
• Split bei den Koordinaten

der Datenpunkte
• Das zu splittende Gebiet wird

in 2 Teile gesplittet
• Hier: 5 Datenpunkte 

→ 4 mögliche Splits pro Dimension,
(beidseitig müssen Punkte liegen)

• Es ergeben sich folgende
mögliche Aufteilungen der 
5 Datenpunkte (gelb/orange): 
1-4
2-3
3-2
4-1

• Ein Split alleine kann das 
Klassifikationsproblem nicht
lösen 
→ Besten Split durchführen
und weitermachen...

5.   Klassifikationsbäume (CART)

Gini-Index und gemittelter/gewichteter Gini-Index 
berechnen die Qualität eines Splits → Abschnitt 5.2

bester Split laut GiniMögliche Splits in 

Mögliche Splits in bester Split laut Gini

gemittelter Gini-Index:   0.25                      0.47                                       0.47                                        0.19
gewichteter Gini-Imdex:  0.4                      0.47                                       0.47                                         0.3

gemittelter Gini-Index:    0.25                      0.22                                       0.47                                         0.19
gewichteter Gini-Imdex:  0.4                       0.27                                       0.47                                          0.3

bester Split laut 
gewichtetem Gini
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5.1   Idee der Bäume

Auswahl Split 4. oben (grün): Jetzt 2. Split
• Rechtes (oranges) Gebiet ist schon perfekt oder 

rein (pure). Es enthält nur Punkte von einer 
Klasse (rote). → Teilung dieses Gebietes ist beendet.

• Linkes (gelbes) Gebiet enthält noch Punkte beider 
Klassen. Es muss weiter geteilt werden. 

• Diese Vorgehensweise wird fortgeführt (weitere Splits)
bis nur noch reine Gebiete existieren. 

• Dann werden alle Gebiete entweder Klasse 1 (blau)
oder Klasse 2 (rot) zugeordnet.

• In diesem Beispiel ergibt sich schon nach 2 Splits 
ein Klassifikator mit Trainingsfehler = 0: 

5.   Klassifikationsbäume (CART)

Mögliche Splits in 

Mögliche Splits in 

bester Split
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5.1   Idee der Bäume

Oder Auswahl Split 2. oben (braun): Jetzt 2. Split
• Linkes (gelbes) Gebiet ist schon perfekt oder 

rein (pure). Es enthält nur Punkte von einer 
Klasse (blaue). → Teilung dieses Gebietes ist beendet.

• Rechtes (oranges) Gebiet enthält noch Punkte beider 
Klassen. Es muss weiter geteilt werden. 

• Diese Vorgehensweise wird fortgeführt (weitere Splits)
bis nur noch reine Gebiete existieren. 

• In diesem Beispiel ergibt sich nach 2 Splits 
noch kein Klassifikator mit Trainingsfehler = 0.

• Es muss weiter geteilt werden... 

5.   Klassifikationsbäume (CART)

Mögliche Splits in 

Mögliche Splits in 
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5.1   Idee der Bäume

Interpretation in Form von Regeln oder als Baum
• Ein solcher Klassifikator kann als Hierarchie von Regeln oder als Baum interpretiert werden.
• Zwischen dem Klassifikator, den Regeln und dem Baum existiert eine 1:1-Beziehung.
• Die Regeln und der Baum sind insbesondere sehr hilfreich, wenn mehr als 2-3 Dimensionen/Merkmale vorliegen. Dann kann 

die Partitionierung (Verteilung der blauen und roten Gebiete) nicht mehr einfach visualisiert werden. 
• Dies ist eine sehr natürliche Art, Zusammenhänge darzustellen, wie sie z.B. bei Ärzten, Juristen oder auch 

Kfz-Mechatronikern üblich ist oder auch in Expertensystemen kodiert wird. 

5.   Klassifikationsbäume (CART)

orange

gelb lila
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5.1   Idee der Bäume

Blätter des Baums
• Jedem Blatt muss eine Klasse zugeordnet werden
• 2 Möglichkeiten:

1. Blatt ist rein (pure), d.h. enthält nur Datenpunkte einer Klasse
→ diese Klasse wird dem Blatt zugeordnet bzw. 

für diese Klasse ist die Wahrscheinlichkeit p = 1, für die andere Klasse p = 0
2. Blatt ist nicht rein, d.h. enthält Datenpunkte beider Klassen, 

z.B. N1 Punkte der Klasse 1, N2 Punkte der Klasse 2
→ die Mehrheits-Klasse (mit mehr Datenpunkten) wird dem Blatt zugeordnet bzw. 

es ergeben sich die Wahrscheinlichkeiten, siehe Bild rechts:

• Wenn die Bäume ausgewachsen sind, sind alle Blätter vom Typ 1. 
• Wenn die Bäume nicht ausgewachsen sind, existieren auch Blätter vom Typ 2; oft sind die meisten Blätter von Typ 2. 

Dann ist es sehr sinnvoll, den Blättern Kassen-Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. 
→ Bei Ensemble-Methoden (Aggregation mehrerer Bäume, siehe Abschnitt 5.6) werden diese Wahrscheinlichkeiten von  

Klassifikationsbäumen genauso behandelt, wie die reellen Funktionswerte bei Regressionsbäumen, d.h. sie können  
gemittelt werden. 

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.2   Klassifikationskriterien

Wie entscheidet man genau, was der „beste“ Split ist?
• Wir brauchen eine exakte mathematische Formulierung für die Qualität eines Splits, um anhand eines numerischen Werts den 

besten aussuchen zu können.
• Es gibt 2 Arten von Bäumen:
- Regressionsbäume: Eine Möglichkeit, Funktionen zu approximieren. Typische Maße für die Qualität sind:

Summe der Fehlerquadrate oder –beträge o.ä., wobei der Fehler die Differenz zwischen Prozess und Modell ist. 
- Klassifikationsbäume: Darum geht es hier.

• Bei Klassifikationsbäumen berechnet man zunächst für jedes Gebiet/Hyper-Quader Ri den Anteil/Prozentsatz der 
Datenpunkte einer Klasse:

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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Reine Gebiete Ri mit pi = 0 und pi = 1 werden nicht weiter geteilt

Diese Anteile p(blau) und p(rot) werden zu einem Skalar zur eindeutigen Bewertung zusammengefasst. 
Für Klassifikationsbäume ist eines der folgenden Kriterien üblich:
• Missklassifikationsfehler: 

• Gini-Index: 

• Kreuzentropie: 

• Diese Kriterien können als ein Maß für Unordnung 
(impurity) verstanden werden. 
Für reine Gebiete sind sie = 0, 
für komplette Vermischung ½:½ sind sie maximal. 

• Gini-Index und Kreuzentropie sind differenzierbar
und eignen sich daher auch gut für 
kontinuierliche numerische Optimierung.

• All das kann auch auf mehr als 2 Klassen erweitert werden! 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

5.2   Klassifikationskriterien

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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Entscheidung für besten Split
• Der beste Split soll das gewählte Kriterium (Missklassifikationsfehler, Gini-Index, Kreuzentropie) am meisten verbessern 

(= reduzieren), weil damit maximal Ordnung erzeugt wird, also blaue und rote Datenpunkte bestmöglich getrennt werden. 
• Für die Gesamtordnung ist aber nicht nur das gewählte Kriterium für beide Kindknoten nach dem Split wichtig, sondern auch 

wie viele Datenpunkte in der jeweiligen Region überhaupt betroffen sind. 
• Daher wird für jeden potentiellen Split berechnet:

Kriterium für Kindknoten 1: Größe (Anz. Datenpunkte) des Kindknoten 1: 

Kriterium für Kindknoten 2: Größe (Anz. Datenpunkte) des Kindknoten 2: 

Kriterium für den Split: Mittleres Kriterium:

Gewichtetes Kriterium:  

• Durch die Gewichtung mit der Knotengröße wird das Maß der Unordnung Ji mit dessen Bedeutung für die Region verknüpft. 
Ein reiner Knoten trägt ja nur wenig für den Klassifikationserfolg bei, wenn nur bspw. 2 Datenpunkte darin enthalten sind. 
Hingegen kann schon ein bisschen mehr Ordnung (etwas bessere Trennung von blau und rot) sehr bedeutsam sein, wenn 
bspw. 100.000 Punkte betroffen sind. 

5.2   Klassifikationskriterien

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.3   Pruning

Optimale Baumgröße bzw. -komplexität
• Bis jetzt: Bei der Konstruktion des Baums wird so lange gesplittet bis jeder Knoten rein (pure) ist. Dann wird dieser Knoten zu 

einem Blatt und das Wachstum (growing) findet in diesem Unterzweig ein Ende. 
• Der dabei konstruierte Baum erreicht immer Trainingsfehler = 0, ist typischerweise aber riesig (sehr viele Knoten). 
• Aus zwei Gründen möchte man solche Bäume meist nicht verwenden:
- Sie sind schwer zu verstehen/interpretieren, aufwändig zu verarbeiten (hohe Rechnerressourcen) und unhandlich. 
- Sie stellen meist ein starkes Overfitting dar. → Siehe Nelles: „Neuronale Netze und Fuzzy-Systeme“. 
Der erste Grund ist eher praktischer Natur. Der zweite Grund ist sehr viel grundsätzlicher und zerstört meist die Qualität des 
Klassifikators. Die Klassifikationsgrenze wird meist sehr „ausgefranst“ und sehr empfindlich bzgl. verrauschter Daten.

Finden der optimalen Komplexität 
• Das ist wahrscheinlich das wichtigste Problem aller datengetriebenen Verfahren. 
• Es wird durch das Bias/Varianz-Dilemma beschrieben.
• Es gibt ein ganzes Arsenal an Methoden, dieses Problem anzugehen.

Regularisierung
• Verfahren, welche die Flexibilität einschränken und damit die Varianz reduzieren, dabei aber die Struktur unverändert lassen.

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.3   Pruning

Overfitting, Underfitting und ein guter Tradeoff
• Um Overfitting zu vermeiden/reduzieren, werden voll ausgewachsene Bäume in der Regel nicht verwendet. 
• Stattdessen versucht man einen Baum geeigneter Komplexität zu finden, also einen guten Mittelweg zwischen
- zu einfach (hoher Bias, niedrige Varianz): kann die Klassen nicht gut trennen, zu wenig flexible Klassifikationsgrenze
- zu komplex (niedriger Bias, hohe Varianz): erzielt auf Trainingsdaten gute Ergebnisse, versagt aber bei neuen 

(zuvor ungesehenen Testdaten) wegen der zu flexiblen Klassifikationsgrenze, die schnörkelig ist und unrobust auf 
Rauschen/Ausreißer reagiert

Underfitting guter Tradeoff Overfitting

Bilder aus https://anarthal.github.io/kernel/posts/underfitting-overfitting/

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.3   Pruning

Guter Komplexitäts-Tradeoff bei Bäumen
• Regularisierung (implizite Varianzreduktion) kommt typischerweise mittels der Kombination vieler Bäume zum Einsatz 

→ Abschnitt 5.5. 
• Für einzelne Bäume (hier) wird typischerweise versucht, die optimale Anzahl an Knoten zu realisieren, 

d.h. statt Regularisierung zu nutzen versucht man die Komplexität der Baumstruktur explizit vorzugeben.
• Dies kann auf zwei Arten geschehen:
- Das Wachsen (Growing) wird vorzeitig terminiert, also nicht bis zu den reinen Knoten durchgeführt. 

Das Problem: Man weiß nie, was durch weiteres Splitten noch gewonnen werden könnte und wie viele/wenige Splits bis 
zum finalen, ausgewachsenen Klassifikator noch nötig sein werden.

- Der komplette, ausgewachsene Baum wird konstruiert bis alle Blätter rein sind. 
Dann wir der Baum wieder zurückgeschnitten (Pruning). 

Diese zwei Alternativen (Growing und Pruning) tauchen an sehr vielen Stellen in der modernen Statistik auf. Z.B. auch bei 
Auswahl der Regressoren bei einem linearen Regressionsproblem:
- Growing = Forward Selection: Starte mit einem leeren Modell und selektiere zusätzliche Regressoren, Stück für Stück.
- Pruning = Backward Elimination: Starte mit einem vollen Modell und werfe Regressoren raus, Stück für Stück.

• Typischerweise ist Growing deutlich weniger aufwändig aber Pruning deutlich besser, weil wichtige Informationen über 
die Wechselwirkungen der verschiedenen Teile (Knoten oder Regressoren) im vollen Baum/Modell vorhanden sind, die beim 
Growing fehlen. 

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.3   Pruning

Vorgehensweise beim Pruning
• Ein großer Baum T0 wird konstruiert, entweder
- bis er ausgewachsen ist (also alle Blätter rein sind) oder 
- bis eine minimale Knotengröße erreicht ist, z.B. Ni = 5

• Dann wird dieser Baum mit sog. Cost-Complexity Pruning auf kleinere Bäume T zurückgeschnitten. 

Cost-Complexity Pruning
• Ähnlich wie bei Informationskriterien (AIC, BIC, ...) wird ein Strafterm zum Klassifikationskriterium addiert:

Finde den Baum T, der minimiert: 

• Einstellung der Stärke der Komplexitätsstrafe α erlaubt einen Tradeoff zwischen hoher Klassifikationsleistung (α klein) 
und einfachen Bäumen (α groß). Jedem Wert von α entspricht ein geprunter Baum. 

• α wird von 0 ausgehend immer weiter erhöht, es fallen immer mehr Knoten weg, bis am Ende nur noch die Wurzel übrig bleibt.
• Ein guter Zahlenwert für α kann über Kreuzvalidierung oder separate Validierungsdaten gefunden werden. 

5.   Klassifikationsbäume (CART)

Knotengröße = Anzahl der Datenpunkte 
in einem Knoten

T0: Original-Baum
T:  Geprunter Baum
|T|: Anzahl Blätter

in Baum TStrafterm für Baumkomplexität
Unordnung aller Blätter im Baum, z.B. Gini-Index,
gewichtet mit Anzahl enthaltener Datenpunkte
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5.4   Beispiel CART und Pruning

Beispiel CART
• Einfaches 2-D-Beispiel
• Eine Klasse (rot = 0): unten links
• Andere Klasse (blau = 1): sonst
• 140 unverrauschte Datenpunkte zufällig in [0  1]2 verteilt
• Mit 2 Splits kann ein perfekter Klassifikator konstruiert werden

→ Baum mit 5 Knoten bzw. 3 Blättern
• Die wahren Grenzen bei (x1 = 0.5 / x2 = 0.5) werden sehr genau gefunden

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.4   Beispiel CART und Pruning

Beispiel CART
• Dasselbe nochmal mit verrauschten Daten 
• Es entsteht ...

→ Baum mit 25 Knoten bzw. 13 Blättern
• Sehr komplexe und unrobuste Klassifikationsgrenze
• Starkes Overfitting
→ Schlechter Klassifikator!

5.   Klassifikationsbäume (CART)

Daten und Klassifikationsgrenze

Klassifikator

Baum

Kl
as

se

1

0 1 1

0 0 1 0

1 0 1

0 1

x1 < 0.461558   

x2 < 0.603321   x2 < 0.028155   

x2 < 0.469371   x1 < 0.65144   x1 < 0.524165   

x1 < 0.382003   x1 < 0.415614   x1 < 0.508942   

x1 < 0.389296   x2 < 0.531477   

x1 < 0.305412   

  x1 >= 0.461558

  x2 >= 0.603321   x2 >= 0.028155

  x2 >= 0.469371   x1 >= 0.65144   x1 >= 0.524165

  x1 >= 0.382003   x1 >= 0.415614   x1 >= 0.508942

  x1 >= 0.389296   x2 >= 0.531477

  x1 >= 0.305412
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5.4   Beispiel CART und Pruning

Beispiel CART
• Es wird Pruning benötigt, um den Baum zu vereinfachen und damit Overfitting zu reduzieren.

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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x2 < 0.469371   
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x2 < 0.531477   

x1 < 0.305412   

  x1 >= 0.461558

  x2 >= 0.603321

  x2 >= 0.469371

  x1 >= 0.415614

  x2 >= 0.531477

  x1 >= 0.305412
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x2 < 0.603321   

x2 < 0.469371   

x1 < 0.415614   

x2 < 0.531477   

  x1 >= 0.461558

  x2 >= 0.603321

  x2 >= 0.469371

  x1 >= 0.415614

  x2 >= 0.531477

1

0 1

x1 < 0.461558   

x2 < 0.603321   

  x1 >= 0.461558

  x2 >= 0.603321

1

1

0 1 1

0 0 1 0

1 0 1

0 1

x1 < 0.461558   

x2 < 0.603321   x2 < 0.028155   

x2 < 0.469371   x1 < 0.65144   x1 < 0.524165   

x1 < 0.382003   x1 < 0.415614   x1 < 0.508942   

x1 < 0.389296   x2 < 0.531477   

x1 < 0.305412   

  x1 >= 0.461558

  x2 >= 0.603321   x2 >= 0.028155

  x2 >= 0.469371   x1 >= 0.65144   x1 >= 0.524165

  x1 >= 0.382003   x1 >= 0.415614   x1 >= 0.508942

  x1 >= 0.389296   x2 >= 0.531477

  x1 >= 0.305412

Struktur identisch zu 
Baum für 
unverrauschte
Daten!

Alles weggeprunt
bis zur Wurzel
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5.4   Beispiel CART und Pruning

Beispiel CART
• Wie findet man ein gutes α ?
• α wird stetig erhöht

• Standardvorgehen:
- Fehler auf separaten Validierungdaten
- Kreuzvalidierung (cross validation)

typischerweise 5-fach oder 10-fach

• Als grober Anhaltspunkt kann auch dienen:
- Verlauf von α über Pruningstufe
- wieviel mehr Bestrafung α ist notwendig, 

damit weitere Baumteile wegfallen?
- α vor großen Sprüngen (hier: 4) sind vielversprechende

Bestrafungswerte, da der Klassifikationsfehler offensichtlich
sehr stark ansteigt, wenn man weiter prunt

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.5   Orthogonale oder schräge Splits?

Stärke achsenorthogonaler Splits
• Einfach
• Endliche Anzahl an Möglichkeiten, d.h. Optimierung = beste Alternative wählen.
• Gut interpretierbar, insb. auch im Hochdimensionalen, da man nur für jede Achse

individuell denken muss.
• Vorgehensweise wie bei Fuzzy-Logik üblich, nur dass dort statt harter Splits 

weiche Übergänge durch Zugehörigkeitsfunktionen verwendet werden.

Schwächen achsenorthogonaler Splits
• Teilweise werden sehr viele Splits für eine gute Beschreibung der Klassifikationsgrenze gebraucht
• Schräge Klassifikationsgrenzen müssen durch „Treppenstufen“ (Serie von Splits) angenähert werden
• Jede Rotation der Achsen (z.B. durch PCA) verändert dramatisch die Problemstellung und Lösung

Eigenschaften schräger (oblique) Splits
• Kompliziert zu finden. Wie genau?
• Schwer zu interpretieren
• Sehr flexibel und leistungsfähig → viel weniger Splits/Gebiete notwendig.
• Vorteil schräger Splits wächst mit zunehmender Dimension.

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.6   Eigenschaften von Klassifikationsbäumen

Vorteile von CART oder anderen (einzelnen) Bäumen
• Bäume sind sehr gut interpretierbar, nachvollziehbar und bilden eine exzellente Schnittstelle zum menschlichen Experten.
• Bäume sind einfach und schnell (Training und Auswertung).

Nachteile von CART oder anderen (einzelnen) Bäumen
• Bäume, insb. ausgewachsene (nicht geprunte), neigen stark zu Overfitting (kleiner Bias, hohe Varianz), 

d.h. sie sind auch sehr empfindlich auf Änderungen bzw. Verrauschung einzelner Datenpunkte.
• Bäume sind instabil/fragil (nicht im dynamischen Sinne gemeint), d.h. kleine Änderungen in den Daten (ein zusätzlicher 

Datenpunkt, etwas anderes Rauschen, ...) können dramatische Änderungen des Baums zur Folge haben.
• Bäume schalten an den Splits hart um (non-smooth). Bei Klassifikationsbäumen ist das typischerweise ok. Bei Regressions-

bäumen (hier nicht behandelt) stört dies sehr, da dort Stetigkeit und oft sogar Differenzierbarkeit gewünscht wird. 

Generelle Einordnung im Vergleich zu alternativen Methoden des Machine Learning
• Hohe Geschwindigkeit, da keine kontinuierliche numerische Optimierung nötig
• Gute Interpretierbarkeit
• Niedrige oder mittlere Performance
• Niedriger Bias, hohe Varianz

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.7   Bagging und Random Forests

Ensemble-Methoden
• ZIEL: Reduktion des Varianzfehlers. Daher insb. sinnvoll bei Modellarchitekturen mit hoher Varianz wie Bäumen.
• Manchmal spricht man auch von einem Komitee (committee) statt einem Ensemble.
• Statt einem Modell (hier einem Baum) wird ein Ensemble von vielen Modellen (hier Bäumen) aus Daten gelernt.
• Diese vielen Modelle (hier Bäume) werden aggregiert, also zusammengefasst, so dass sich ein Gesamtmodell ergibt.
• Es existieren verschiedene Methoden der Aggregation:
- Mittelung (mit Abstand am weitesten verbreitet bei Regression)
- gewichtete Mittelung: Die Gewichte können z.B. der inversen Fehlervarianz jedes Einzelmodells entsprechen
- Voting (bei Klassifikation): Jedes Modell klassifiziert und das Gesamtmodell richtet sich nach der Mehrheit 

Eigenschaften von Ensembles
• Die Einzelmodelle müssen möglichst unterschiedlich sein, damit Ensembles große Verbesserungen bringen können. 
• Ensembles reduzieren eine große Schwäche von Bäumen (großer Varianzfehler). 
• Es gibt verschiedene Strategien, wie sich die Einzelmodelle unterscheiden können → nächste Folie. 
• Oft setzen sich Ensembles aus 100 oder 1000 Einzelmodellen zusammen. Dementsprechend höher ist der Aufwand bei 

Training und Auswertung bzgl. Rechenaufwand und Speicher.
• Weiterer Nachteil dadurch: Einfachheit und Interpretierbarkeit von Einzelbäumen geht verloren. 

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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5.7   Bagging und Random Forests

Unterscheidung der Einzelmodelle (einzelnen Bäume) in einem Ensemble
• Die Einzelbäume sollen in unterschiedlichen Regionen gut bzw. schlecht sein und unterschiedliche (lokale) Komplexitäten 

aufweisen. Durch die Aggregation entsteht dann ein besseres, robusteres Gesamtmodell – ähnlich wie beim Mitteln 
verrauschter Daten. 

• Zwei Möglichkeiten für Unterschiede
- Daten, typischerweise mit Bootstrapping
- Modellkonstruktion, typischerweise mit Einschränkungen

für erlaubte Dimensionen für Splits
• Die Klassifikationsgrenze wird durch das Ensemble feiner und glatter (smoother).

Bootstrap Sample
• Bootstrapping ist ein Standard-Statistikverfahren.
• Es werden viele Bootstrap Samples aus den 

Originaldaten gezogen (jeweils mit Zurücklegen).
• Manche Daten darin mehrfach, manche fehlen (≈37%).
• Mit jedem Bootstrap Sample wird ein Modell trainiert.
• So kann man beliebig viele Datensätze erzeugen zur 

Bewertung von Statistiken (z.B. Konfidenzintervalle).

5.   Klassifikationsbäume (CART)

...

Originaldaten Bootstrap 
Sample

out-of-bag 
data

in-bag 
dataGröße N

Größe ≈ 0.37N
Größe N
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5.7   Bagging und Random Forests

Bagging
• Bagging steht für Bootstrap Aggregation.
• Ziehe Nbag Bootstrap Samples aus den Originaldaten.
• Trainiere für jedes Bootstrap Sample (identische Größe wie Originaldaten) einen CART     , i = 1, 2, ..., Nbag .
• Typische Aggregation 
- bei Klassifikationsbäumen Voting:

(alternativ Mittelung der Wahrscheinlichkeiten)

- bei Regressionsbäumen Mittelung: 

Random Forest
• Noch mehr Randomisierung und Mittelung, um den Ensemble-Effekt weiter zu verstärken.
• Bagging + bei jedem Split werden nicht alle Dimensionen für das Teilen zugelassen. 

Es werden nur zufällig ausgewählte Dimensionen für das Splitting bereit gestellt – bei jedem Split wieder neu „ausgewürfelt“.
• Typischerweise werden bei n Dimensionen nur ca.         Dimensionen zufällig fürs Splitting zur Verfügung gestellt.
• Dadurch wird das Overfitting stark reduziert und das Gesamtmodell sehr robust, weil
- die besten Dimension oft gar nicht für das Splitten verfügbar sind
- Bagging diese Bäume mittelt

5.   Klassifikationsbäume (CART)

Random Forests sind sehr 
leistungsfähige State-of-the-Art-
Klassifikatoren, die oft sogar Support 
Vector Machines in ihrer 
Performance übertreffen. 

Anwendung z.B. in der 
Gestenerkennung bei Kinect (Xbox).
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5.7   Bagging und Random Forests

Beispiel Bagging und Random Forest
• Ensemble mit 30 Bäumen
• Deutlich flexiblere Klassifikationsgrenzen

(mehr Rundungen und Schnörkel möglich)
• Beim Bagging-Beispiel werden sogar einzelne

Punkte isoliert: Ist das sinnvoll? 
• Random Forest ist noch flexibler als Bagging
• Anzahl der Bäume im Ensemble in Praxis: 
- Bagging: ~100
- Random Forest: ~1000

• Hier: Leider sehr hohes Overfitting
• Für größere und vor allem höherdimensionalere

Probleme mit mehr Bäumen im Ensemble sollte
der Varianzfehler (das Overfitting) deutlich 
reduziert sein!

5.   Klassifikationsbäume (CART)
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6.   Support Vector Machines (SVM)
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6.   Support Vector Machines (SVM)

https://www.youtube.com/watch?v=m59UOo5jAFU&list=PLAOUn-KLSAVOf4Uk-WbLGPUDFjMSyytkw
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6.1   Idee der Support Vector Machine (SVM)

Separation der Datenpunkte mit maximalem Trennbereich (Margin)
• Ziel: Trennung von 2 Klassen mit maximaler Robustheit.
• Lineare Support Vector Machine (hier: Hard Margin SVM, d.h. linear separierbare Daten):
- Klassifikationsfunktion: Ebene (2 Eingänge), bzw. Hyperebene (>2 Eingänge).
- Klassifikationsgrenze ist die Höhenline der Funktion beim Wert Null.
- die Höhenlinie soll so liegen, dass die nächsten Punkte einen maximalen Abstand

von der Klassifikationsgrenze haben.
- wenn der Trennbereich möglichst breit ist, ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Fehlklassifikation von neuen
Daten gering.

• SVM-Lösung (Bild unten rechts):
- Größtmöglicher Margin.
- Punkte, die auf den Margin-Rändern liegen (mit 

Quadraten gekennzeichnet), heißen Support Vektoren.
- zur Berechnung der Klassifikationsfunktion werden nur

diese Support Vektoren benötigt. Andere Verfahren
(z.B. RBF-Netze) benötigten in der Regel alle
Trainingsdatenpunkte ⇒ Bei vielen Datenpunkten ist der
Rechen- und Speicheraufwand bei SVM kleiner.

6.   Support Vector Machines (SVM)
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6.1   Idee der Support Vector Machine (SVM)

Übersicht der verschiedenen SVM-Varianten
• Hard Margin
- Möglichst großer Abstand (Margin) zwischen den Klassen

• Soft Margin
- Erlauben von fehlklassifizierten Punkten 

→ Erhöht die Praxistauglichkeit und Robustheit bzgl. 
Rauschen, Ausreißern, Fehlern, Ungenauigkeiten

- Einführung eines Tuningparameters C (auch γ oder λ
bzw. 1/γ, 1/λ) zur Bestrafung des Abstands zum Margin

• Nichtlineare Kernels
- Erlaubt beliebig geformte Klassifikationsgrenzen
- Hyperparameter ermöglichen das Tuning der Glattheit (smoothness)

• Least-Squares-Approximation
- Macht alle Datenpunkte zu Support Vektoren; alle Datenpunkte tragen zur Lage der Klassifikationsgrenze bei
- Alle Vorteile von Least-Squares können ausgenutzt werden

- effizient, schnell, robust, numerisch ausgereift, analytische Lösung
- rekursive (d.h. onlinefähige) Algorithmen
- analytische Berechnung des Leave-one-out-Fehlers

6.   Support Vector Machines (SVM)

Linear Hard Margin

Linear Soft Margin

Kernel Soft Margin

LS Linear Soft Margin

LS Kernel Soft Margin

SVM LS-SVM

−

Falls Punkte fehlklassifiziert
→ Schlupfvariablen

Falls nicht linear separierbar
→ Nichtlinear durch Kernels 

Für einfachere, schnellere Optimierung
→ Least-Squares-Approximation 
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6.2 Herleitung des Optimierungsproblems

Bestimmung der Margin-Breite
Um die Margin-Breite M maximieren zu können, muss sie 
zunächst berechnet werden:
• Bei der SVM wird definiert, dass alle Punkte auf dem Margin-

Rand, je nach Klasse, entweder den Wert +1 oder -1 haben.
• Ein Eingang bzw. Merkmal u (m = 1) ⇒ Geradengleichung:
- Im Bild rechts kann man leicht sehen, dass die Margin-

Breite M in diesem Fall 2 geteilt durch den Betrag der
Steigung |w| der Klassifikationsfunktion y ist.

• Mehrere Eingänge ui (m > 1) ⇒ (Hyper-)Ebenengleichung:
- Es gibt nun eine Steigung wi für jeden der m Eingänge, die

in dem liegenden Vektor wT zusammengefasst werden.
- Für die Berechnung der Margin-Breite wird nun die Länge

des Vektors w benötigt (2-Norm): 

6.   Support Vector Machines (SVM)

(Hyper-)Ebenengleichung:
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6.2   Herleitung des Optimierungsproblems

Verlustfunktion und Nebenbedingungen des Optimierungsproblems der SVM
• Zu minimierende Größe (quadratische Verlustfunktion):
- Statt die Margin-Breite zu maximieren, wird der Kehrwert zum Quadrat

minimiert. Dies führt auf das gleiche Optimum, hat aber numerische
Vorteile. Dabei werden die optimalen Parameter w und b gesucht. 

• Nebenbedingungen (alle linear):
- für jeden der N Datenpunkte erhält das Optimierungsproblem

eine Nebenbedingung, die von der Klasse abhängig ist, denn die Punkte
sollen je nach Klasse einen Klassifikationswert y von +1 oder mehr, bzw. 
-1 oder weniger haben. 

- wenn man für die Trainingsdaten die yi Werte der Datenpunkte je nach
Klassenzugehörigkeit als +1 bzw. -1 wählt, kann man beide Arten von
Nebenbedingungen zu einer zusammenfassen.

• Lösung des quadratischen Optimierungsproblems (quadratische Verlustfunktion und lineare Nebenbedingungen):
- Quadratic Programming (QP) ⇒ Effiziente Algorithmen vorhanden, z.B. MATLAB quadprog.
- N Nebenbedingungen (eine für jeden Datenpunkt), m+1 optimale Parameter werden gesucht (alle wi und b).
- führt nicht auf die SVM-Lösung mit Support Vektoren ⇒ Optimierung des Dualen Problems nötig!
- einfaches Beispiel zur Herleitung eines Duales Problems ⇒ nächste Seite.

6.   Support Vector Machines (SVM)
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<latexit sha1_base64="m9QKS3HmzWFjXQJZiNa7jX5o0ps=">AAADDXichVFNTxRBEC3GrwW/Vjh66Ug0JGs2M8aoFxICSriYYMICCYObmdli6Oxsz6SnB1w2e+ekf8Nw1hvxyo2rH7/Fg6+bwajE0JOeqn716nVVV1xksjS+/33Cu3L12vUbjcmpm7du37nbvDe9XuaVTriT5FmuN+Oo5Ewq7hhpMt4sNEeDOOONuL9k4xt7rEuZqzUzLHh7EKVK7sgkMoC6zcWwUj3WNn20P367Fia93Ig/wGrcla04TFm0gsehCA2/M6N9VkqMxbAr51tBtznrt323xEUnqJ3ZhcbB4aOj959W8+YPCqlHOSVU0YCYFBn4GUVU4tuigHwqgG3TCJiGJ12caUxTyK3AYjAioH38U5y2alThbDVLl53glgxbI1PQQ+xlpxiDbW9l+CXsT+wDh6X/vWHklG2FQ9gYipNO8TVwQ7tgXJY5qJnntVyeabsytEMvXDcS9RUOsX0mv3VeIqKB9V1E0CvHTKERu/MeXkDBdlCBfeVzBeE67sFGzrJTUbViBD0Na18f9WDMwb9DveisP2kHz9pP32Dec3S2GnSfHtAcpvqcFmiFVlFHQh/plL7SN++D99k79r6cUb2JOmeG/lreyS+5MK0X</latexit>

wT · ui + b � +1, wenn yi = +1 Klasse 1

Klasse 2

<latexit sha1_base64="wHsx5M5hPr6KNtUX59bnfEec2o4=">AAADAnichVHLThRBFD00PgBfIyzdTCQaFmbSMzHiksRH2JhAwgAJg5PqnpqxMt3VneoeDHb3zo9www+wU7fu3Moe+AS/gYWnisYEiaE61ffWueeeurdukEYqy33/ZMqbvnHz1u2Z2bk7d+/df9B4OL+ZJRMTym6YRInZDkQmI6VlN1d5JLdTI0UcRHIrGL+y8a09aTKV6I18P5W7sRhpNVShyAn1G8u9WOl+0ZvogTRWpPhYPQuq3tCIsCjK8lKgLKt+532nKjpVv7Hot3y3mleddu0srjw9K4+/fPu9ljRO0cMACUJMEENCI6cfQSDjt4M2fKTEdlEQM/SUi0tUmGPuhCxJhiA65n/E006Nap6tZuayQ94ScRtmNvGE+61TDMi2t0r6Ge0Z9yeHjf57Q+GUbYX7tAEVZ53iO+I5PpBxXWZcMy9quT7TdpVjiJeuG8X6UofYPsO/Oq8ZMcTGLtLEG8ccUSNw5z2+gKbtsgL7yhcKTdfxgFY4K52KrhUF9QytfX3WwzG3/x3qVWez02q/aD1f57yXcL5m8AiPscSpLmMFq1hjHSEO8BO/cOR99g69r973c6o3Vecs4NLyfvwBihWsfQ==</latexit>

min
w,b

||w||22
2

<latexit sha1_base64="KKg72wLlUCgYWKmd1OuIj9zfVW4=">AAADAHichVFNT9tAEH24HyT0Ky1HLlZRpVSVIhtR4IjUFnGplKoEkAiNbGcxqzi2tV5ThSiX/g3+ALeqV25cy71S+1t64O1iUAtCrLWe2Tdv3s7shHkiC+15v6ece/cfPJyu1WcePX7y9Fnj+YvNIitVJDpRlmRqOwwKkchUdLTUidjOlQiGYSK2wsE7E986EKqQWbqhR7nYHQZxKvdkFGhCvcbbUU92o36mm90y7QtldMZfJ182LOj+A5aTnnwTvu7GwvV7jXmv5dnl3nT8yplfrR3+Ovvcrrezxh900UeGCCWGEEih6ScIUPDbgQ8PObFdjIkpetLGBSaYYW5JliAjIDrgP+Zpp0JTno1mYbMj3pJwK2a6eMW9ZhVDss2tgn5B+5f70GLxrTeMrbKpcEQbUrFuFT8S19gn467MYcW8rOXuTNOVxh5WbDeS9eUWMX1GVzrvGVHEBjbi4oNlxtQI7fmAL5DSdliBeeVLBdd23KcNrBVWJa0UA+opWvP6rIdj9q8P9aazudDyl1qLnzjvJi5WDXN4iSanuoxVrKPNOiIc4RQ/ceZ8c46d786PC6ozVeXM4r/lnJwDCJmoIg==</latexit>

yi · (wT · ui + b) � 1

Nebenbedingungen:

Zusammengefasste Nebenbedingungen:

Verlustfunktion:
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6.3   Duale Formulierung der SVM
Beispiel: Minimum von x2 unter einer Nebenbedingung
• Die Nebenbedingung wird, geeignet umgeformt, mit dem 

Lagrange-Multiplikator α (≥0) multipliziert und zur eigentlich zu 
minimierenden Größe hinzuaddiert, siehe Schritt 1 im Kasten 
rechts. Man erhält die Lagrange-Funktion L:
- der Nebenbedingungs-Term wird so gewählt, dass L größer

wird, wenn die Nebenbedingung verletzt wird (x<1), er also der 
Minimierung entgegen wirkt. Es ergibt sich somit ein mit α
gewichteter „Strafterm“. Der Wert des Multiplikators α wird in 
Schritt 3 bestimmt.

- L wird nun nach x abgeleitet, die Ableitung gleich Null gesetzt.
Daraus ergibt sich das Minimum bezüglich x. Die Position
des Minimums hängt nun nur noch von α ab. Es gibt also für
verschiedene α-Werte unterschiedliche Minima.

• Das Ergebnis wird nun in L eingesetzt und diesmal die Ableitung 
nach α berechnet (Schritte 2, 3 und 4). Dabei wird nun aber das
Maximum gesucht (insgesamt also das Maximum aller Minima):
- dies nennt man auch das Duale Optimierungsproblem.
- warum sich bei diesem Vorgehen das Minimum des Optimier-

ungsproblems mit Nebenbedingung ergibt, wird auf der nächsten Folie mit einer Grafik für dieses Beispiel verdeutlicht.

6.   Support Vector Machines (SVM)

Sattelpunkt!
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6.3   Duale Formulierung der SVM

Beispiel (fortgesetzt): Optimaler Wert für α
• Im rechten Bild ist die Lagrange-Funktion L für

verschiedenen Werte von α dargestellt.
• Die schwarze nicht gestrichelte Line stellt die zu

minimierende Funktion (x2) ohne „Strafterm“ (α = 0) dar
und hat ihr Minimum im schwarzen Punkt bei x = 0. 

• Mit zunehmendem Wert für α bewegen sich die Minima
der Kurven (blaue, rote Linie) nach rechts, da L durch 
den „Strafterm“ links von x = 1 angehoben 
und rechts von x = 1 abgesenkt wird.

• Bei der schwarzen gestrichelten Line erreicht das
Minimum (schwarzer Punkt, α = 2) den Maximalwert, 
bei weiterer Erhöhung (blaue, rote gestrichelte Linie)
sinken die Minima wieder ab.

• Das Minimum mit dem maximalen Wert liegt, wie 
berechnet, bei x = 1 und entspricht der Lösung des
Optimierungsproblems mit Nebenbedingung.

• Es gibt Fälle, bei denen das duale Problem nicht die
exakt gleiche Lösung hat wie das originale. Dies tritt
bei den hier gezeigten Anwendungen aber nicht auf.

6.   Support Vector Machines (SVM)

Minimum von x2 unter der Bedingung x≥1
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<latexit sha1_base64="ckfXnZHZ7mqHrWucNo4jPERf0EI=">AAADNnichVJNSxxBEH07mkRNTFZzEbwMLgEPsswGSQK5CCYhhwgKrgqOLD1jOzbb88HMrGgk+TW5Juf8lVy8hVzzA3LI63JUVMQeeqr61avXVU1FhTVVHQS/Wt7Y+IOHjyYmpx4/mX76rD0zu1XlozLW/Ti3ebkTqUpbk+l+bWqrd4pSqzSyejsarrr49pEuK5Nnm/VJofdSlWTmwMSqJjRoz4WpOh6EyhaHKnzrh6nJBsf+p9AftDtBN5Dl33Z6jdNBs9bzmdYYQuwjR4wRUmhkqOlbKFT8dtFDgILYHk6JlfSMxDW+YIq5I7I0GYrokP+Ep90GzXh2mpVkx7zFcpfM9PGC+4MoRmS7WzX9ivYf92fBkjtvOBVlV+EJbUTFSVFcI17jkIz7MtOGeVHL/ZmuqxoHeCPdGNZXCOL6jC913jFSEhtKxMd7YSbUiOR8xBfIaPuswL3yhYIvHe/TKrFaVLJGUVGvpHWv7+q5u7tEsq7e5byqUBQT0dRYEiSmZ8k0TomT07s5J7edrZfd3qvu8sZyZ2WxmaEJzGMBi5yT11jBR6yzsxhf8Q3f8cP76Z15v70/51Sv1eQ8x7Xl/f0PC+CoEw==</latexit>

max
↵

min
x

L
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6.3   Duale Formulierung der SVM

Herleitung der Dualen Formulierung der Hard Margin SVM
• Herleitung der Lagrange-Funktion:
- zu minimierende Größe: Kehrwert des quadratischen Margins.
- Ungleichheitsnebenbedingungen für jeden der N Datenpunkte.
⇒ Lagrange-Funktion L mit αi wobei αi ≥ 0 sein muss, i = 1, ..., N.

• Ableitungen von L nach w und b gleich Null setzen:
- man erhält eine Gleichung für die Berechnung von w,
- und N+1 Nebenbedingung (NB 1: αi ≥ 0, NB 2: Summe αi yi = 0).

• Einsetzen von w und der NB 2 in die Lagrange-Gleichung:
- Quadratisches Optimierungsproblem, zu maximieren bzgl. αi .
- Bestimmen der αi z.B. mit quadprog (MATLAB) ⇒ nächste Folie.

• Die Klassifikationsfunktion y für einen neuen Punkt uneu wird mit 
den αi , den Datenpunkten (yi, ui) und b berechnet.

• Die Lösung des Optimierungsproblems zeigt, dass αi für alle 
Punkte ui Null wird, die nicht auf der Margin-Grenze liegen 
⇒ Irrelevant für Optimierungsproblem (αi = 0)! 
⇒ Die übrigen sind die Support Vektoren (αi > 0)!

• Das Problem ist nur lösbar für linear separierbare Fälle (Hard Margin SVM) ⇒ Schlupfvariablen einführen (Soft Margin)!

6.   Support Vector Machines (SVM)

<latexit sha1_base64="/1MF9q4QWBexRfWKcXanaT0+aEA=">AAADd3icjVHdatRAFD7Z+NPWv7Ve9sJgUQpiSES0NwvVVvGiSgW3LTQ1TLKz2WEnP0wmrWvIG/RRfA1fQdA3Ebzwy5gW1yJ1wuSc+c53vjlnTlRIUWrP+2b17EuXr1xdWFy6dv3GzVv928u7ZV6pmA/jXOZqP2IllyLjQy205PuF4iyNJN+LppttfO+Iq1Lk2Xs9K/hhypJMjEXMNKCw/zkYKxbXQcGUFkw6282ZH1TZiKtWuD5umsHc8VFQVmlYi4HffHgbMFlMWCicWSj+YFVNKAZesM3HWolkoplS+XEQ5R/5qJ4TG/ynWBP2Vz3XM8s57/ids7rhfnUfnlRfdvL+dwpoRDnFVFFKnDLS8CUxKvEdkE8eFcAOqQam4AkT59TQEnIrsDgYDOgU/wSngw7NcG41S5Md4xaJrZDp0H3sV0YxAru9lcMvYX9ifzJY8s8baqPcVjiDjaC4aBTfANc0AeOizLRjntZycWbblaYxrZtuBOorDNL2GZ/pbCGigE1NxKGXhplAIzLnI7xABjtEBe0rnyo4puMRLDOWG5WsU2TQU7Dt66MejNn/e6jnnd3Hrv/UffIO816j32uBVugerWGqz2iDXtMO6oitZWvdem696P2w79oP7I7bs7qcOzS3bP8XjaTV4w==</latexit>

@L

@w
= w �

NX

i=1

↵iyiui = 0 , w =
NX

i=1

↵iyiui

<latexit sha1_base64="m1n80baL2g8pTY6bruQOqKAhhUs=">AAADNnichVFLa9VAFD5JfbT10WtdugkWoSCGRKS6uVDwgYsqFbxtoalhJndu7nAnDyaT6jXkH/iD/AP+ADeCLtyJW3duXPhlmipaSidMzjffOeebc+bwUsnKBMFnx104d/7CxcWl5UuXr1xdGVxb3amKWidilBSq0HucVULJXIyMNErslVqwjCuxy2cPO//uodCVLPKXZl6Kg4yluZzIhBlQ8WAWTTRLmqhk2kimvK32L+bt8E5U1VncyGHYvnoeMVVOWSy9eSyHgRdtiYnRMp0apnXxOuLFGzFuTk9o48Fa4Ad2eSdB2IO1Tf+Tf/td/WG7GHyhiMZUUEI1ZSQoJwOsiFGFb59CCqgEd0ANOA0krV9QS8vIrRElEMHAzvBPcdrv2RznTrOy2QluUdgamR7dwn5iFTmiu1sFcAX7C/ut5dJTb2isclfhHJZDcckqPgNvaIqIszKzPvK4lrMzu64MTeiB7UaivtIyXZ/JH51H8GhwM+vx6LGNTKHB7fkQL5DDjlBB98rHCp7teAzLrBVWJe8VGfQ0bPf6qAdjDv8f6kmwc9cPN/x7LzDvdTpai3SDbtI6pnqfNukpbaOOhD7ST4ccx33vfnW/ud+PQl2nz7lO/yz3x29JbbzE</latexit>

@L

@b
= �

NX

i=1

↵iyi = 0 ,
NX

i=1

↵iyi = 0

NB 1

NB 2

w und NB 2 
in L

<latexit sha1_base64="oIS4Z+SLa3UWOh1zaLKrB3URSWQ=">AAADZ3ichVHbbtNAEB0nXNpyaQAJIfGyUCEFtY3sqCq8VKrERTwAKlLTVooTa+1snFV803pdGlz/AZ/A7/ALSPAH/AMPHG8TRKlQ11rPzJmZs3Pxs0jm2ra/W43mlavXri8tr9y4eev2auvO3YM8LVQgekEaperI57mIZCJ6WupIHGVK8NiPxKE/fVH7D4+FymWa7OtZJgYxDxM5lgHXgLzWl7c77ljxoHSqsludnrpFMhKqZis/wvS6w+6mmxexV8odpxq+Zy6Psgn3JHMjMdb9mSfdYJTq9rnE4b4B2V9gUXly3X+66bhKhhM92HC1ONEli6VmFXP99ESMygW5GwpmV8xrrdkd2xx2UXHmytpu51tn/XPxdS9t/SCXRpRSQAXFJCghDT0iTjm+PjlkUwZsQCUwBU0av6CKVpBbIEogggOd4h/C6s/RBHbNmZvsAK9EuAqZjJ7gvjaMPqLrVwX0HPIX7ieDhf99oTTMdYUzSB+My4bxHXBNE0RclhnPIxe1XJ5Zd6VpTM9NNxL1ZQap+wz+8LyERwGbGg+jVyYyBIdv7GNMIIHsoYJ6ygsGZjoeQXIjhWFJ5owcfAqynj7qwZqdf5d6UTnodpztztYH7LtNZ2eJHtJjamOrz2iX3tAe6gishtW2HKvb+Nlcbd5vPjgLbVjznHt07jQf/QZUPMtR</latexit>

L =
1

2
||w||22 �

NX

i=1

↵i

⇥
yi · (wT · ui + b)� 1

⇤
, mit ↵i � 0

<latexit sha1_base64="NNRPBD3ahKUaV2HViOBtAnTsA4A=">AAADOnichVFNa9VAFL0vttrWr6cu3QSL8KQQkiIqQqHgB4IoFfraQtOGSd68vCGTD2YmxWfIP/AnufUnKOjSnbh1pwtPpqlQi3TC5J45994z986NKym08f0vA+fCwuLFS0vLK5evXL12fXjj5o4ua5XwcVLKUu3FTHMpCj42wki+VynO8ljy3Th70vl3j7jSoiy2zbziBzlLCzEVCTOgomEZGv7WNC8l0xp0Zmk9rYusA4/d1p1vhLrOo0ZsBO3hazdkspqxSLjzSISST80orIsJV10BTd1G4nD7NNEUvG5DJdKZubcWR8NV3/Ptcs+CoAerm95nb+19/XGrHH6lkCZUUkI15cSpIAMsiZHGt08B+VSBO6AGnAIS1s+ppRXk1ojiiGBgM/xTnPZ7tsC509Q2O8EtElsh06W72M+tYozo7lYOrGF/Y7+zXPrfGxqr3FU4h42huGwVX4E3NEPEeZl5H3lSy/mZXVeGpvTIdiNQX2WZrs/kr85TeBS4zHpcemYjU2jE9nyEFyhgx6ige+UTBdd2PIFl1nKrUvSKDHoKtnt91IMxB/8O9SzYWfeCB979N5j3iI7XEt2mOzTCVB/SJr2gLdSR0Cf6NVgYLDofnG/Od+fHcagz6HNu0anl/PwDXb3AEA==</latexit>

Klassifikationsfunktion: y =
NX

i=1

↵iyi
�
uT
i uneu

�
+ b

<latexit sha1_base64="+73cyyK45gTXx6WcvQLsu3itVNU=">AAADHXichVHLahRBFL1pH3n4mujSTWMQRsSmW8RkEwhoxI0hamYSSCdNdU9NTzHVD6qrA2Mzf5B/yG/kB7ITl0pcuNWPcOGpSkeIQVJN9b117r3nvuJSikr7/umMc+36jZuzc/MLt27fuXuvs3i/XxW1SngvKWShdmJWcSly3tNCS75TKs6yWPLtePzK2LcPuKpEkW/pScn3MpbmYigSpgFFnQ/x6iRqPvanz8KqzqJGrAbT/Q03ZLIcsUi4k0iEkg91N6zzAVcmTVNPI7G/dREwFKES6Ug/iTpLvufb415WglZZWvO+ek8P65PNovOdQhpQQQnVlBGnnDR0SYwqfLsUkE8lsD1qgClowto5TWkBsTW8ODwY0DH+KV67LZrjbTgrG50gi8RViHTpMe4byxjD22Tl0CvI37ifLJb+N0NjmU2FE8gYjPOW8R1wTSN4XBWZtZ7ntVwdabrSNKQV241AfaVFTJ/JX57XsChgY2txad16puCI7fsAE8ghe6jATPmcwbUdDyCZldyy5C0jA5+CNNNHPVhz8O9SLyv9517w0nvxHvvu0tmZo4f0iLrY6jKt0VvaRB0JHdMP+km/nCPnxPnsfDlzdWbamAd04Tjf/gCMt7Uf</latexit>

b = ySV �
NX

i=1

↵iyi
�
uT
i uSV

�

<latexit sha1_base64="00q/82qKSuNUs1qJctnb08FB6Ug=">AAADHnichVFNb9NAEJ26fCTlK5QjlxUVUpBQ5CAEHCu1IC5IQSFppbqK1s7UXcVZm/W6IrXyX/gb/AEuCHFDwIUr/AcOvN26SFChrrWe2Tfz3s7sxEWmShuGX1eC1QsXL11utdeuXL12/Ubn5vq4zCuT8CjJs9zsxrLkTGkeWWUz3i0My3mc8U4823LxnSM2pcr1K7soeH8uU60OVCItoElnGFV6ysbR62o5qYfj5f1ILLwjIstvbB2JGPIcq5SNGFZFkRsrxjyzuRFL0Y1kVhxKT4g0vxbhvUlnI+yFfomzTr9xNjZbx58/DAftQd75RhFNKaeEKpoTkyYLPyNJJb496lNIBbB9qoEZeMrHmZa0Bm6FLEaGBDrDP8Vpr0E1zk6z9OwEt2TYBkxBd7GfecUY2e5Whl/C/sI+9lj63xtqr+wqXMDGUGx7xRfALR0i4zzmvMk8reV8puvK0gE98d0o1Fd4xPWZ/NHZRsQAm/mIoKc+M4VG7M9HeAENO0IF7pVPFYTveAorvWWvohtFCT0D614f9WDM/X+HetYZP+j1H/UevsS8u3SyWnSb7lAXU31Mm/ScBqgjoXf0nX7Qz+Bt8D74GHw6SQ1WGs4t+msFX34DIN+z+g==</latexit>

uSV , ySV beliebiger Support Vektor (↵SV 6= 0)

<latexit sha1_base64="czJ5GweyNngy5u9t7T80g1vG4Bs=">AAADZ3ichVHLbtNAFL2OebTl0VAkhMTGUCGFBVEcIWBTqRIPsQEVqWkrxak1dibOJOOHxuOKYPk72PABfA5bWLDnHxDieOIghQp1rPG9c+65Z+6dG2RS5LrX+2a17EuXr1zd2Ny6dv3Gze32rZ2jPC1UyAdhKlN1ErCcS5HwgRZa8pNMcRYHkh8H8xd1/PiMq1ykyaFeZHwUsygRExEyDchvf/Zi9sEvPSazKfNF5XiST/TQy4vYL8WeW52+W8Wcx443USws3arsV2sM48+M76zojZ05C18s/JnR7XhFMuaqLrYsKl+cHq4DM0+JaKofLc3Ib+/2uj2znPOO2zi7+/0vv398+ioP0vZ38mhMKYVUUEycEtLwJTHK8Q3JpR5lwEZUAlPwhIlzqmgLuQVYHAwGdI5/hNOwQROca83cZIe4RWIrZDr0EPu1UQzArm/l8HPYX9gfDRb994bSKNcVLmADKG4axbfANU3BuCgzbpirWi7OrLvSNKHnphuB+jKD1H2Gf3VeIqKAzU3EoVeGGUEjMOczvEACO0AF9SuvFBzT8RiWGcuNStIoMugp2Pr1UQ/G7P471PPOUb/rPu0+eY95d2i5NugePaAOpvqM9ukNHaCO0GpZHcu1+q2f9rZ9x767pLasJuc2rS37/h/+3c3X</latexit>

max
↵i

2

4
NX

i=1

↵i �
1

2

NX

i=1

NX

j=1

↵i↵jyiyj
�
uT
i uj

�
3

5

<latexit sha1_base64="Xz7TiX7HOwAM05hfU44ChG/XEbM=">AAADXXichVFda9RAFL3ZWG1rras++CDIYFFXuixJKFUEofiFL5YK3bbQtCEfs3HYfJlMqms2f8Inf4e/Rn3x3V/gQx88mabiWqQTJvfOueeeuXeul0WikIbxTevoF+YuXppfWLy8dGX5avfa9Z0iLXOfD/00SvM9zy14JBI+lEJGfC/LuRt7Ed/1xs+a+O4RzwuRJttykvGD2A0TMRK+KwE53U92LBKnsssk4HkjUr2v+15tj3LXr8y6surpdCY4nTrWocXsd6Ub2JJ/kFUsJNt8+pjVbOII2w9S2ZvJONxWIPsLLGtHrHoP7JAzs28z8cTsW307Aqtgm053xRgYarGzjtk6Kxv3jqdfP3/5uZV2v5NNAaXkU0kxcUpIwo/IpQLfPplkUAbsgCpgOTyh4pxqWkRuCRYHwwU6xj/Eab9FE5wbzUJl+7glws6Ryegu9kul6IHd3MrhF7DH2B8VFv73hkopNxVOYD0oLijF18AlvQXjvMy4ZZ7Wcn5m05WkET1S3QjUlymk6dP/o/MckRzYWEUYvVDMEBqeOh/hBRLYISpoXvlUgamOA1hXWa5UklbRhV4O27w+6sGYzX+HetbZsQbm+mDtDebdo5M1T7foDvUw1Ye0Qa9oC3X49Eu7rd3Xep0f+py+pC+fUDtam3ODZpZ+8zenaclW</latexit>

min
w,b

1

2
||w||22 mit NB: yi · (wT · ui + b) � 1, i = 1, 2, . . . N
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6.3   Duale Formulierung der SVM

Lösung des quadratischen Optimierungsproblems mit MATLAB (Befehl quadprog)
• Da der MATLAB-Befehl minimiert, aber beim Dualen Problem aber das Maximum gesucht wird, muss die Gleichung mit 

-1 multipliziert werden. Ebenso muss beachtet werden, das die Ungleichheitsnebenbedingungen als ≤ definiert sind.
• MATLAB-Befehl: x = quadprog(H,f,A,c,Aeq,ceq)
- H: Matrix mit Koeffizienten für den quadratischen 

Teil der Verlustfunktion.
- f: Vektor mit Koeffizienten für den linearen Teil der 

Verlustfunktion.
- Aeq, ceq: Matrix, bzw. Vektor mit Koeffizienten für

die Gleichheitsnebenbedingungen.
- A, c: Matrix, bzw. Vektor mit Koeffizienten für die 

Ungleichheitsnebenbedingungen in der Form ≤.
• Die Elemente Hij der Matrix H errechnen sich sich aus

den yi und ui Werten der i=1,2,…N Datenpunkte.
• f ist ein Vektor der Länge N mit -1 Einträgen, da hier 

die negative Summe aller αi gebildet werden muss.
• Aeq ist ein Vektor (nur eine Gleichheits-NB) mit allen 

yi und ceq ist gleich 0 (Skalar). 
• A ist eine negative Einheitsmatrix (N x N). Negativ, weil die Bedingung in MATLAB ≤ statt ≥ ist. c ist ein Nullvektor (Nx1).

6.   Support Vector Machines (SVM)

<latexit sha1_base64="NjYFaCZ54zidhw4wntO2PB4Pa3A=">AAAD8HichVHLbtQwFL1peLTDo1NYsrEooEpIo0mFACEhFfFQN6AiddpKTRk5zp1gTeIEx6mmRBESW36AHXTLji18BGv4BX6BBTeetLTTQXXk3Ovjc869toMslrnpdn86M+6Zs+fOz861Lly8dHm+vXBlI08LLbAn0jjVWwHPMZYKe0aaGLcyjTwJYtwMho/r/c1d1LlM1brZy3An4ZGSAym4Iai/4NzwA4ykKnksI4Vh1brlJ1L1R8wfaC5KryqXK1+EqfELFaKu65Sj6tX6JLY6hcVusyPrwRTVqPJ9qmhwZMpEGhaiYi8wQBVgKFVUqAjVgzHnn+hR1S/xzbR6D4/WEw1tUjxF58d4XMlaPqrw8FL67cVup2sHO5l4TbK4wn6/f7f/+cda2v4FPoSQgoACEkBQYCiPgUNO3zZ40IWMsB0oCdOUSbuPUEGLtAWxkBic0CH9I1ptN6iide2ZW7WgKjFNTUoGN2k+s44BseuqSHlO8Q/NtxaL/luhtM51h3sUA3Kcs47PCTfwmhinKZOGedDL6cr6VAYGcN+eRlJ/mUXqc4pDnye0owkb2h0GTy0zIo/ArnfpBhTFHnVQ3/KBA7MnDilyG9G6qMaRk5+mWN8+9UPP7E0+6slkY7nj3e3ceUnvvQTjMQvX4Dos0avegxVYhTXqQzgfnK/ON+e7q92P7id3f0ydcRrNVTg23C9/ATL5By8=</latexit>

min
x

1

2
· xT ·H · x+ f

T · x

mit den Nebenbedingungen:

Aeq · x = ceq

A · x  c

<latexit sha1_base64="YbvLUV2mrgKRX71S3fDKF2p6bk4=">AAAC0XichVFLS8NAEJ7GR18+qh69BIvQU0lE1ItQfOFFqGgfUEtJ0m0MzcskLdRSEK968qp/TH+G5x78dhsFLdINm5n95ptvZ3Z037bCSFHeE9Lc/MJiMpXOZJeWV1Zza+vV0OsFBqsYnu0FdV0LmW25rBJZkc3qfsA0R7dZTe8e83itz4LQ8tzraOCzpqOZrtWxDC0CVDdaQ3Y3OlRaubxSVMSSpx01dvKl7OdRMvs8Lnu5D7qhNnlkUI8cYuRSBN8mjUJ8DVJJIR9Yk4bAAniWiDMaUQa5PbAYGBrQLv4mTo0YdXHmmqHINnCLjR0gU6Zt7DOhqIPNb2XwQ9gx9r3AzH9vGAplXuEAVodiWiheAI/oFoxZmU7M/K5ldibvKqIOHYhuLNTnC4T3afzonCASAOuKiEyngmlCQxfnPl7Aha2gAv7K3wqy6LgNqwnLhIobK2rQC2D566MejFn9O9Rpp7pTVPeKu5eYd4EmK0WbtEUFTHWfSnROZdTBp/lCr/QmXUkD6UF6nFClRJyzQb+W9PQFC5GU2A==</latexit>

ceq = 0

<latexit sha1_base64="B3r1PUMc205liu6ydUeBX48o2OU=">AAADCHichVFNTxRBEH0MqIBfC3ojJBOJCYfNZoYQ9EKC8SNcMJiwQLK7Tnpmm3WyszNjTy/JuNk/4N/wD3gzHryQcOCKJ736Nzz4uncwKjH0pKeqX716XdUV5klcaM/7NuVMz1y7fmN2bv7mrdt37tYWFveLbKgi2YyyJFOHoShkEqeyqWOdyMNcSTEIE3kQ9p+a+MGxVEWcpXu6zGVnIHppfBRHQhMKapvtYdqVyqSPnoyDkXw7/hMSE+j13marDPy6WwZr9XbSzXRRL4OXnaC24jU8u9zLjl85K1uLp2fL93982c1q39FGFxkiDDGARApNP4FAwa8FHx5yYh2MiCl6sY1LjDHP3CFZkgxBtM9/j6dWhaY8G83CZke8JeFWzHTxkPuFVQzJNrdK+gXtT+53Fuv994aRVTYVlrQhFees4g5xjTdkXJU5qJgXtVydabrSOMJj203M+nKLmD6j3zrPGFHE+jbi4rll9qgR2vMxXyClbbIC88oXCq7tuEsrrJVWJa0UBfUUrXl91sMx+/8O9bKzv9bwNxrrrzjvVUzWLJbwAKuc6iNsYRu7rCPCB5zhHF+d985H55PzeUJ1pqqce/hrOSe/AL7arCk=</latexit>

Aeq = aTeq = [y1, y2, . . . , yN ]

<latexit sha1_base64="hyJ1J0zUUewuMQiJJa0OwTaFOfo=">AAADBXichVFNSxxBEH1OTOJHPjbqTYQlEthcllkJUQIBITF4CRhwVXDNMDPbO/bu7MzQ0yNslj37N/IHvEluIScFT/FqrvkbOeR1OwpGgj30VPWrV6+ruoIslrl23Ysx5974/QcPJyanph89fvK08mxmK08LFYpmmMap2gn8XMQyEU0tdSx2MiX8fhCL7aD3zsS3D4TKZZps6kEm9vp+lMiODH1NyKu8WfeGsjt6O/DkwOu2YtHRtVaRtIUyisNi5MnPmzeBbkvJaF+/9CqLbt21q3rbaZTO4urMydnC3O/vG2nlF1poI0WIAn0IJND0Y/jI+e2iARcZsT0MiSl60sYFRphibkGWIMMn2uM/4mm3RBOejWZus0PeEnMrZlbxgvuDVQzINrcK+jntH+4vFov+e8PQKpsKB7QBFSet4kfiGvtk3JXZL5lXtdydabrS6GDFdiNZX2YR02d4rfOeEUWsZyNVrFlmRI3Ang/4AgltkxWYV75SqNqO27S+tcKqJKWiTz1Fa16f9XDMjX+HetvZWqo3XtdffeK8a7hcE5jHc9Q41WWsYh0brCPEV5ziJ86dQ+fIOXa+XVKdsTJnFjeW8+Mv5Mar/Q==</latexit>

Hij = yiyj

�
u
T
i uj

�

<latexit sha1_base64="Umd6DCUuUw8OysgQaRszJKu060Q=">AAAC5XichVHLSh1BED2Oj/iKuerObAZFEALDjATNRhB84MagkKuCV4eesR2bOy/mIVwvgh9gdsGtO7f6E/6CYL4li5xpR8FIsIeeqj516nRVl5eGKi9s+7HH6O3rH/gwODQ8Mvpx7FNjfGInT8rMl00/CZNszxO5DFUsm4UqQrmXZlJEXih3vfZKFd89lVmukvhH0UnlQSSCWB0rXxSE3MZUKy8jt6uWnPPD7y0RpifCVWbHVUu225ixLVsv863j1M7MsvVgfbks77eSxm+0cIQEPkpEkIhR0A8hkPPbhwMbKbEDdIll9JSOS5xjmLklWZIMQbTNf8DTfo3GPFeauc72eUvInTHTxCz3ulb0yK5ulfRz2j/cZxoL/ntDVytXFXZoPSoOacVN4gVOyHgvM6qZz7W8n1l1VeAY33Q3ivWlGqn69F90VhnJiLV1xMSaZgbU8PT5lC8Q0zZZQfXKzwqm7viIVmgrtUpcKwrqZbTV67Mejtn5d6hvnZ15y1mwvm5z3nN4WoP4jGnMcaqLWMYGtliHjwvc4BZ3RmD8NH4ZV09Uo6fOmcSrZVz/BQcFnI0=</latexit>

NX

i=1

↵iyi = 0

Allgemein (MATLAB) Hard Margin SVM (Maximierung)

<latexit sha1_base64="94DOymXKArtbozJ0aZrluKZop4o=">AAAC7HichVFNT9tAEH24QPluWo5cDKgShxDZqGp6qYTEh3pBAokAUhLAdjbBirO21hukNOLMH+CGeu2t1/bI74Df0kPfLgYJUMVa65l98+btzE6YJXGuPe92xHkzOjb+dmJyanpmdu5d6f2Hgzztq0jUojRJ1VEY5CKJpajpWCfiKFMi6IWJOAy7GyZ+eC5UHqdyXw8y0ewFHRm34yjQhE5Ki42+bAll0ofti+P9r6t1v+z65UbSSnVe9t3mSWnZq3h2uS8dv3CW1+fL1dOb5mA3Ld2hgRZSROijBwEJTT9BgJxfHT48ZMSaGBJT9GIbF7jAFHP7ZAkyAqJd/js81QtU8mw0c5sd8ZaEWzHTxUfubasYkm1uFfRz2r/c3y3W+e8NQ6tsKhzQhlSctIo7xDXOyHgts1cwH2p5PdN0pdHGF9tNzPoyi5g+o0edTUYUsa6NuNiyzA41Qns+5wtI2horMK/8oODajlu0gbXCqshCMaCeojWvz3o4Zv/5UF86B2sV/3Pl0x7nvYL7NYEFLGGFU61iHd+wyzoiXOIXfuOPI50r59r5cU91RoqceTxZzs9/u0mdxQ==</latexit>

fT = �[1, 1, . . . , 1]
Hard Margin SVM (Minimierung)

<latexit sha1_base64="+D9DyNh4xq0y0WkaNUSGikpVqcs=">AAAC13ichVHLSsNAFL2Nr7a+qm4EN8EiuCqpiLqz4AM3QgX7kFZlkk7ToXmRpIVaxJ24dedWV36Hf6E/4E8oeDJNBS3ihMm9c+65Z+69o3uWCEJNe00oY+MTk1PJVHp6ZnZuPrOwWA7cjm/wkuFarl/VWcAt4fBSKEKLVz2fM1u3eEVv70XxSpf7gXCd07Dn8XObmY5oCoOFgC7qzPJa7FLUTa5q6mUmq+U0udRRJx872d3PF/d9+dkuupk3qlODXDKoQzZxciiEbxGjAF+N8qSRB+yc+sB8eELGOV1TGrkdsDgYDGgbfxOnWow6OEeagcw2cIuF7SNTpTXsQ6mogx3dyuEHsB/YVxIz/7yhL5WjCnuwOhRTUvEYeEgtMP7LtGPmsJb/M6OuQmrSjuxGoD5PIlGfxrfOPiI+sLaMqHQgmSY0dHnuYgIObAkVRFMeKqiy4wYsk5ZLFSdWZNDzYaPpox48c/73o4465Y1cfiu3eaJlC+s0WElaoVVax6tuU4GOqIg6DCg/0CM9KWfKjXKr3A2oSiLOWaIfS7n/AmrCmEE=</latexit>

↵i � 0

<latexit sha1_base64="Umd6DCUuUw8OysgQaRszJKu060Q=">AAAC5XichVHLSh1BED2Oj/iKuerObAZFEALDjATNRhB84MagkKuCV4eesR2bOy/mIVwvgh9gdsGtO7f6E/6CYL4li5xpR8FIsIeeqj516nRVl5eGKi9s+7HH6O3rH/gwODQ8Mvpx7FNjfGInT8rMl00/CZNszxO5DFUsm4UqQrmXZlJEXih3vfZKFd89lVmukvhH0UnlQSSCWB0rXxSE3MZUKy8jt6uWnPPD7y0RpifCVWbHVUu225ixLVsv863j1M7MsvVgfbks77eSxm+0cIQEPkpEkIhR0A8hkPPbhwMbKbEDdIll9JSOS5xjmLklWZIMQbTNf8DTfo3GPFeauc72eUvInTHTxCz3ulb0yK5ulfRz2j/cZxoL/ntDVytXFXZoPSoOacVN4gVOyHgvM6qZz7W8n1l1VeAY33Q3ivWlGqn69F90VhnJiLV1xMSaZgbU8PT5lC8Q0zZZQfXKzwqm7viIVmgrtUpcKwrqZbTV67Mejtn5d6hvnZ15y1mwvm5z3nN4WoP4jGnMcaqLWMYGtliHjwvc4BZ3RmD8NH4ZV09Uo6fOmcSrZVz/BQcFnI0=</latexit>

NX

i=1

↵iyi = 0
<latexit sha1_base64="+D9DyNh4xq0y0WkaNUSGikpVqcs=">AAAC13ichVHLSsNAFL2Nr7a+qm4EN8EiuCqpiLqz4AM3QgX7kFZlkk7ToXmRpIVaxJ24dedWV36Hf6E/4E8oeDJNBS3ihMm9c+65Z+69o3uWCEJNe00oY+MTk1PJVHp6ZnZuPrOwWA7cjm/wkuFarl/VWcAt4fBSKEKLVz2fM1u3eEVv70XxSpf7gXCd07Dn8XObmY5oCoOFgC7qzPJa7FLUTa5q6mUmq+U0udRRJx872d3PF/d9+dkuupk3qlODXDKoQzZxciiEbxGjAF+N8qSRB+yc+sB8eELGOV1TGrkdsDgYDGgbfxOnWow6OEeagcw2cIuF7SNTpTXsQ6mogx3dyuEHsB/YVxIz/7yhL5WjCnuwOhRTUvEYeEgtMP7LtGPmsJb/M6OuQmrSjuxGoD5PIlGfxrfOPiI+sLaMqHQgmSY0dHnuYgIObAkVRFMeKqiy4wYsk5ZLFSdWZNDzYaPpox48c/73o4465Y1cfiu3eaJlC+s0WElaoVVax6tuU4GOqIg6DCg/0CM9KWfKjXKr3A2oSiLOWaIfS7n/AmrCmEE=</latexit>

↵i � 0
<latexit sha1_base64="lAOKQMA7xLb2Y9BsCSSkmoKimY8=">AAAC+HichVHPTxNBFP5YRdsqWvTIZSMx4SDNlhjwQkLij3gxqZECSbeQ3e10mXS6u5mdktCGv4J/gBvh6s0rHr2b6N/iwW+GxUSJYdrZ9+Z73/vmvXlxoWRpguDHnHfn7vy9+7V648HDhUePm4tPdsp8ohPRTXKV6704KoWSmegaaZTYK7SIxrESu/HotY3vHgldyjzbNseF6I+jNJNDmUSG0EFzNZxkA6Ft+iw52QyVGJpe8MLnP1SD3JR0Qy3TQ9Pf324cNJeDVuCWf9NpV87yVm36/dunTr2TN38ixAA5EkwwhkAGQ18hQslfD20EKIj1MSOm6UkXFzhBg7kTsgQZEdERvylPvQrNeLaapctOeIvi1sz08Zz7nVOMyba3Cvol7S/uqcPS/94wc8q2wmPamIp1p/iBuMEhGbdljivmdS23Z9quDIZ45bqRrK9wiO0z+aPzhhFNbOQiPt46ZkqN2J2P+AIZbZcV2Fe+VvBdxwPayFnhVLJKMaKeprWvz3o45va/Q73p7Ky12uutlx857xVcrRqW8AwrnOoGtvAeHdaR4BRfcImv3tQ78869iyuqN1flPMVfy/v8G8jToxk=</latexit>

c = [0, 0, . . . , 0]T

<latexit sha1_base64="003MVNZB3NBGwNInaHO1IL3Gosk=">AAAC/nichVFNSxtRFD2ObU3sV9RlN6FScCFhxpbaTUHwg25aUmpUSNLwZvKMQ15mhjcvogahf6N/wF3ptju3FvdC+1u66HnPiaAivuHNvffce8+7H2Gm4tz4/p8Jb/LBw0dTpfL04ydPnz2vzMxu5elQR7IRpSrVO6HIpYoT2TCxUXIn01IMQiW3w/6q9W/vS53HabJpDjPZHoheEu/GkTCEOpXXrWHSldqmjw6O3zdbQmV7ohMsFsrSYkt1U5OP7U/tr5udyrxf892p3laCQplfKR1dnH+pl+tp5S9a6CJFhCEGkEhgqCsI5PyaCOAjI9bGiJimFju/xDGmmTtklGSEINrnv0erWaAJbcuZu+yIryhezcwqXvFuOMaQ0fZVST2n/Md75LDenS+MHLOt8JAyJGPZMX4kbrDHiPsyB0XkuJb7M21XBrt457qJWV/mENtndMWzRo8m1neeKtZdZI8cobP3OYGEssEK7JTHDFXXcZdSOCkdS1IwCvJpSjt91sM1BzeXelvZWqoFb2tvPnPfC7g8JbzASyxwq8tYwQfUWUeE7zjFGX5737wT74f38zLUmyhy5nDteL/+A7bwpuM=</latexit>

x = [↵1,↵2, . . . ,↵N ]T

<latexit sha1_base64="9m7lnjfbypAVxlyTzIsOqe/Jm7A=">AAAC0nichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkWoB0sioh4LPvAiVOxDaYsk220NzYtkW2iLB/Hqzav+Iu+C/hYPftmmghbphs3MfvPNtzM7pm9bodC0j4QyMzs3v5BMpReXlldWM2vrldDrBoyXmWd7wbVphNy2XF4WlrD5tR9wwzFtXjU7x1G82uNBaHluSfR93nCMtmu1LGYIQDd11vREblffuc1ktbwmlzrp6LGTLSQH729XxVTRy3xSnZrkEaMuOcTJJQHfJoNCfDXSSSMfWIOGwAJ4loxzuqc0crtgcTAMoB382zjVYtTFOdIMZTbDLTZ2gEyVtrHPpKIJdnQrhx/CfmEPJNb+94ahVI4q7MOaUExJxQvggu7AmJbpxMxxLdMzo64EtehIdmOhPl8iUZ/sR+cEkQBYR0ZUOpXMNjRMee7hBVzYMiqIXnmsoMqOm7CGtFyquLGiAb0ANnp91IMx63+HOulU9vL6QX7/EvPO0WglaZO2KIepHlKBzqmIOhgqeaYXelVKykB5UB5HVCUR52zQr6U8fQNyfZSQ</latexit>

·(�1)

<latexit sha1_base64="czJ5GweyNngy5u9t7T80g1vG4Bs=">AAADZ3ichVHLbtNAFL2OebTl0VAkhMTGUCGFBVEcIWBTqRIPsQEVqWkrxak1dibOJOOHxuOKYPk72PABfA5bWLDnHxDieOIghQp1rPG9c+65Z+6dG2RS5LrX+2a17EuXr1zd2Ny6dv3Gze32rZ2jPC1UyAdhKlN1ErCcS5HwgRZa8pNMcRYHkh8H8xd1/PiMq1ykyaFeZHwUsygRExEyDchvf/Zi9sEvPSazKfNF5XiST/TQy4vYL8WeW52+W8Wcx443USws3arsV2sM48+M76zojZ05C18s/JnR7XhFMuaqLrYsKl+cHq4DM0+JaKofLc3Ib+/2uj2znPOO2zi7+/0vv398+ioP0vZ38mhMKYVUUEycEtLwJTHK8Q3JpR5lwEZUAlPwhIlzqmgLuQVYHAwGdI5/hNOwQROca83cZIe4RWIrZDr0EPu1UQzArm/l8HPYX9gfDRb994bSKNcVLmADKG4axbfANU3BuCgzbpirWi7OrLvSNKHnphuB+jKD1H2Gf3VeIqKAzU3EoVeGGUEjMOczvEACO0AF9SuvFBzT8RiWGcuNStIoMugp2Pr1UQ/G7P471PPOUb/rPu0+eY95d2i5NugePaAOpvqM9ukNHaCO0GpZHcu1+q2f9rZ9x767pLasJuc2rS37/h/+3c3X</latexit>

max
↵i

2

4
NX

i=1

↵i �
1

2

NX

i=1

NX

j=1

↵i↵jyiyj
�
uT
i uj

�
3

5

<latexit sha1_base64="QeCAW+up87YI0QI9xsrcy98V1NU=">AAADZXichVHLbtNAFL1OeLSFQniIDQssKlBYNNgRAjZIlXiIDahITVspTq2xM3EmGT80HlcKlr8DiS/gc9jCgi0/gRDHEwcpVKhjje+Zc+89c+/cIJMi147zzWq1L1y8dHljc+vK1e1r1zs3bh7maaFCPghTmarjgOVcioQPtNCSH2eKsziQ/CiYv6z9R6dc5SJNDvQi46OYRYmYiJBpUH7nsxeLxC89JrMp80Vle5JP9NCbKBaWblX2Ky8vYr8UL9zq5P0Szwy2VzmNndkLXyz8mRHoekUy5qquqiwqX5wcrBMzT4loqh/trqmvBI1v5Hd2nJ5jln0WuA3Y2et/+f3j01e5n3a+k0djSimkgmLilJAGlsQoxzcklxzKwI2oBKeAhPFzqmgLuQWiOCIY2Dn+EU7Dhk1wrjVzkx3iFomtkGnTA+w3RjFAdH0rB85hf2F/NFz03xtKo1xXuIANoLhpFN+B1zRFxHmZcRO5quX8zLorTRN6broRqC8zTN1n+FfnFTwK3Nx4bHptIiNoBOZ8ihdIYAeooH7llYJtOh7DMmO5UUkaRQY9BVu/PurBmN1/h3oWHPZ77tPekw+Yd5eWa4Pu0n3qYqrPaI/e0j7qCC2yHlqPLaf1s73dvt2+swxtWU3OLVpb7Xt/APJ9zYE=</latexit>

min
↵i

2

41

2

NX

i=1

NX

j=1

↵i↵jyiyj
�
uT
i uj

�
�

NX

i=1

↵i

3

5



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 137

6.4   Soft Margin SVM

Einführung von Schlupfvariablen (slack variables)
Näherungsweise Lösung von nicht linear separierbaren Problemen.
Fehlklassifizierte Punkte und Punkte im Margin werden zu Support Vektoren.
1. Einführung einer Korrektur ξi (Schlupfvariable) für jeden Datenpunkt

i = 1, ..., N, damit die Nebenbedingungen erfüllt werden können:

2. Suche nach der kleinstmöglichen Korrektur, die alle Neben-
bedingungen erfüllt:
⇒ Erweiterung der Verlustfunktion um einen Term, der die Größe dieser 
Korrektur bestraft. Mit dem Parameter C muss ein Kompromiss
zwischen maximalem Margin und korrekter Klassifizierung 
eingestellt werden (C = 0 ⇒ Hard Margin SVM):

6.   Support Vector Machines (SVM)

<latexit sha1_base64="83xO6nROzgzm/QS05Tj5rdfkH0Q=">AAADMnichVFNa9VAFL1N/Wjr17Mu3QSLUGgJyUPUjVB4VdwoFXxtoWnDJG9eOrxkEieT2jYv/8Cf419w6VawO3Hrzq2CZ6apUIt0wuTeOffcM3fujctMVNr3v844s1euXrs+N79w4+at23d6dxc3q6JWCR8mRVao7ZhVPBOSD7XQGd8uFWd5nPGteDIw8a0DripRyLf6qOS7OUulGIuEaUBRLw1zIaMmrOWIKyPSvG9X49XwUESiDceKJU3QNv12Oj1HmU6j/l5/ZRBWdR414lnQ7r12bVL4rmajUPND3eRCu607CFPu+lFvyfd8u9yLTtA5S2veF2/lQ/1po+idUEgjKiihmnLiJEnDz4hRhW+HAvKpBLZLDTAFT9g4p5YWkFuDxcFgQCf4pzjtdKjE2WhWNjvBLRm2QqZLD7FfWMUYbHMrh1/B/sI+tlj63xsaq2wqPIKNoThvFV8B17QPxmWZecc8q+XyTPMqTWN6al8jUF9pEfPO5K/OOiIK2MRGXHpumSk0Yns+QAck7BAVmC6fKbj2xSNYZi23KrJTZNBTsKb7qAdjDv4d6kVns+8Fj71HbzDvZTpdc3SfHtAypvqE1uglbaCOhD7TT3T9t/PROXG+Od9Pqc5Ml3OPzi3nxx+1Lb3D</latexit>

min
w,b,⇠i
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||w||22 + C
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<latexit sha1_base64="IdRKuiRyffUCvjyEYH7E97CBq0I=">AAAES3ichVFtb9MwEL62G2xlQAeCL3yxqECp1lZJVcGEhDSJFyEhpAHrNmneKidxU6tpEhynWxdF/EJ+APwA/gDf0D5wcdNBGaiOnDs/d/c857Md+SJWpvm1VK6srF67vrZevbFx89bt2uad/ThMpMN7TuiH8tBmMfdFwHtKKJ8fRpKzse3zA3v0Io8fTLiMRRjsqWnEj8fMC8RAOEwh1N8sfaY290SQMl94AXez6rQvDJoELpc5Z3qanez9cUyyvtiyG4+px4nVomeiL5pU8TOVkrFQJCMayqMmJbOA8dEZ+kk0mDApGPbVyCitblnUcUNFjJaVNrPuAiH9ILyhYlKGp7/pOnka/ZQwd8b6VnIREyMOff8Zyk5nWVtWs1AlOLsi8HymMcO1Oqo25vomxjrL9fO07UX95HxR3+ek9W99rTHXr1IeuJfz7tfqZtvUi1x1rMKpQ7F2w9o3oOBCCA4kMAYOASj0fWAQ43cEFpgQIXYMKWISPaHjHDKoYm2CWRwzGKIj/Ht4OirQAM85Z6yrHVTxcUusJPAI92vNaGN2rsrRj9Fe4D7XmPdfhVQz5x1O0drIuK4Z3yGuYIgZyyrHRea8l+WV+a0UDGBb30Zgf5FG8ns6lzwvMSIRG+kIgVc600MOW58nOIEAbQ87yKc8ZyD6xi5api3XLEHByJBPos2nj/3gM1t/P+pVZ7/Ttp60u++79R2jePA1eAAPwcBXfQo78AZ2sQ+n9L28Ub5Xvl/5UvlR+Vm5mKWWS0XNXVhYK6u/ANcaFnw=</latexit>

yi(w
Tui + b) � 1� ⇠i, mit ⇠i � 0 (Schlupfvariable)

+1 · (�1,4) � 1� ⇠i ) ⇠i � 2,4 Kreis (soll: yi � +1, ist: yi = �1,4)

(�1) · (�0,2) � 1� ⇠i ) ⇠i � 0,8 Kreuz (soll: yi  �1, ist: yi = �0,2)

Für alle Punkte (Quadrate darum) im 
Margin oder fehlklassifiziert ist αi = C.

αi = 0

αi = 0
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6.4   Soft Margin SVM

Duales Problem der Soft Margin SVM
• Zur Ermittlung des Dualen Problems müssen nun zusätzlich auch die

Ableitungen nach den Schlupfvariablen berücksichtigt werden:
- es ergibt sich jedoch nahezu das gleiche Duale Problem,

lediglich die Ungleichheitsnebenbedingungen ändern sich:
⇒ Die Lagrange-Multiplikatoren müssen nun nicht nur größer 
gleich 0, sondern auch kleiner gleich dem Straffaktor C sein.

- Berechnung von b: Nur Support Vektoren mit αi < C erlaubt.
• MATLAB-Funktion quadprog:
- Änderung der Matrix A:

Verdopplung der Zeilenzahl. Die ersten 
N Zeilen behalten die negative Einheits-
matrix die übrigen erhalten eine positive.

- Änderung des Vektors c:
Verdoppelung der Länge auf 2N. Die ersten
N Einträge bleiben 0, die übrigen enthalten
den gewählten Straffaktor C.

• Beispiele (Bilder rechts): Mit zunehmendem 
C wird der Margin immer schmaler, damit 
möglichst wenige Punkte innerhalb liegen.

6.   Support Vector Machines (SVM)

<latexit sha1_base64="VEOsCOUlgivErZw0QhZqqj/2CGE=">AAAC7HichVFNT9tAEH2YfgT6QYAjF7dRJQ5R5FSI9lIpUgBxQQKJBKQkjWxnk1px1tZ6gxSinPkD3FCvvXGF3wK/hQNvt06lFlWstZ7ZN2/ezuwEaRxl2vPuFpzFFy9fvS4sLb95++79SnF1rZklYxWKRpjEiToN/EzEkRQNHelYnKZK+KMgFifBsG7iJ2dCZVEij/UkFZ2RP5BRPwp9Tahb/NAey55QJn0azr61vLLrldtxL9FZuV6ud74fd4slr+LZ5T51qrlTQr4Ok+I92ughQYgxRhCQ0PRj+Mj4tVCFh5RYB1Niil5k4wIzLDN3TJYgwyc65H/AUytHJc9GM7PZIW+JuRUzXXzi3rOKAdnmVkE/o33gPrfY4L83TK2yqXBCG1BxySoeENf4QcZzmaOcOa/l+UzTlUYfX203EetLLWL6DP/o7DCiiA1txMWuZQ6oEdjzGV9A0jZYgXnluYJrO+7R+tYKqyJzRZ96ita8PuvhmKv/DvWp0/xcqW5Xto62SrXNfOAFbOAjNjnVL6hhH4esI8QFrnGDW0c6l86V8/M31VnIc9bx13J+PQI8x5tN</latexit>

c = [0, 0, . . . , C, C]T
<latexit sha1_base64="Nu+ru6tufgOtTHbXqDsc9zVfJK0=">AAAC/nichVFNT9tAEH0Y2kL6QQrcuFhFlThFTkFtj0GUikslkBqCRBCyN0tqxbGt9ToqRJb6G7jxB3pDXLlxpeIXwC/gR/TA28WpaFHFWuuZffPm7cxOkEZhpj3vaswZn3jy9NnkVOX5i5evpquvZ7ayJFdCNkUSJWo78DMZhbFs6lBHcjtV0u8HkWwFvVUTbw2kysIk/qoPUrnb97txuB8KXxPaqy6187gjlUkfrhRt0Un0PeR74bYj6d5DROFW9qoLXs2zy33o1EtnoTF+cjknb442kuo12ugggUCOPiRiaPoRfGT8dlCHh5TYLobEFL3QxiUKVJibkyXJ8In2+O/ytFOiMc9GM7PZgrdE3IqZLt5yf7aKAdnmVkk/o/3NfWix7n9vGFplU+EBbUDFKav4hbjGNzIey+yXzFEtj2earjT28dF2E7K+1CKmT/FH5xMjiljPRlysWWaXGoE9D/gCMW2TFZhXHim4tuMOrW+ttCpxqehTT9Ga12c9HHP936E+dLbe1erva8ubnPci7tYk5vEGi5zqBzSwjg3WIXCMc1zgl/PD+emcOKd3VGeszJnFX8s5uwUri6hW</latexit>

A · x  c

MATLAB
<latexit sha1_base64="LKpoLF8sOKzo1HiF37h2UFqS4EQ=">AAADBXichVHLahRBFD3p+EjG10TduSkMQlZDdxCVrAI+cKNEcCaBdAjdPTdjMf2iuiYYh1m79wv8gezErTs3LnSrX+BHuPBUTUfQIKmm+t46995zX2md68aG4feFYPHc+QsXl5Y7ly5fuXqtu3J90FQTk0k/q/LK7KRJI7kupW+1zWWnNpIUaS7b6fihs28fiml0Vb60R7XsFcmo1Ac6Syyh/e5GPCmHYlz4NJvFVl7baayYV4kuYzVbfx5bXUijoljNrQMZ28rMVGe/uxr2Qn/UaSVqldXNxeMvN+Xnu62q+wMxhqiQYYICghKWeo4EDb9dRAhRE9vDlJihpr1dMEOHsRN6CT0SomP+R3zttmjJt+NsfHTGLDmvYaTCHd4nnjGlt8sq1BvKX7xvPDb6b4apZ3YVHlGmZFz2jM+IW7yix1mRRet5UsvZka4riwM88N1o1ld7xPWZ/eF5RIshNvYWhcfec0SO1L8POYGSss8K3JRPGJTveEiZeCmepWwZE/IZSjd91sM1R/8u9bQyWO9F93p3X3Dfa5ifJdzCbaxxq/exiafYYh0Z3uMzvuJb8DY4Dj4EH+euwUIbcwN/neDTb9+Eqlg=</latexit>

c ist ein 2N ⇥ 1 Vektor

<latexit sha1_base64="0t5tIMtWwn/UKudugKJ93mTzpyo=">AAAC3XichVFNS8NAEH2N399Vj16CRfBUUhH1WPADL4KCtQUrZRPXunSbhCQVP/DoTbx686p/SX+LB9+uqaAibtjM2zczb2d2/FirNPO814IzMDg0PDI6Nj4xOTU9U5ydO0qjXhLIWhDpKGn4IpVahbKWqUzLRpxI0fW1rPudTeOvX8gkVVF4mF3F8qQr2qE6U4HISLWKc15TS7cpdHwuWsrgzVax5JU9u9zfoJKDEvK1HxXf0MQpIgTooQuJEBmxhkDK7xgVeIjJneCGXEKkrF/iFuPM7TFKMkKQ7fDf5uk4Z0OejWZqswPeorkTZrpY4t6xij6jza2SOKV95762XPvPG26ssqnwitan4phV3COf4ZwR/2V288h+Lf9nmq4ynGHDdqNYX2wZ02fwpbNFT0KuYz0utm1kmxq+PV/wBULaGiswr9xXcG3Hp7TCWmlVwlxRUC+hNa/Pejjmys+h/gZHK+XKWnn1YLVUXc4HPooFLGKZU11HFbvYZx0BLvGEZ7w4LefOuXcePkOdQp4zj2/LefwAHLeVkg==</latexit>

0  ↵i  C
<latexit sha1_base64="0tXML+prnV8utQYvQxzlPqurINo=">AAAC1nichVFNS8NAEH3Gz/pZ9eglWARPJRVRjwU/8CJUsFqwpWziNl2aL5O0oKI38erNq/4s/S0efFmjoCLdsJnZN2/ezuzYkaeS1LJeR4zRsfGJyanC9Mzs3PxCcXHpNAn7sSPrTuiFccMWifRUIOupSj3ZiGIpfNuTZ3ZvN4ufDWScqDA4Sa8i2fKFG6iOckRKqNUUXtQVbdV0pWm1iyWrbOll/nUquVNCvmph8Q1NXCCEgz58SARI6XsQSPidowILEbEWbojF9JSOS9ximrl9siQZgmiPf5en8xwNeM40E53t8BaPO2amiTXuA61ok53dKukntO/c1xpz/73hRitnFV7R2lQsaMUj4im6ZAzL9HPmVy3DM7OuUnSwo7tRrC/SSNan862zx0hMrKcjJvY106WGrc8DvkBAW2cF2St/KZi64wtaoa3UKkGuKKgX02avz3o45srvof51TjfKla3y5vFmqbqeD3wKK1jFOqe6jSoOUWMdDi7xhGe8GA3jzrg3Hj6pxkies4wfy3j8AOmsk5o=</latexit>

↵i � 0
<latexit sha1_base64="V5oa02pwiFaTzsK77V83HgwPTKI=">AAAC1nichVFNS8NAEH3Gz/pZ9eglWARPJRVRj4IfeBEqWC3YIpt0W5duk5ikhVr0Jl69edWfpb/Fgy9rFLSIGzYz++bN25kdN9QqThzndcQaHRufmJzKTc/Mzs0v5BeXzuKgG3my4gU6iKquiKVWvqwkKtGyGkZSdFwtz932Xho/78koVoF/mvRDWe+Ilq+ayhMJoXpN6PBKXKqalvbeZb7gFB2z7GGnlDkFZKsc5N9QQwMBPHTRgYSPhL6GQMzvAiU4CInVMSAW0VMmLnGLaeZ2yZJkCKJt/ls8XWSoz3OqGZtsj7do7oiZNta4D42iS3Z6q6Qf075z3xis9ecNA6OcVtindamYM4rHxBNckfFfZidjftXyf2baVYImdkw3ivWFBkn79L519hmJiLVNxMaBYbao4Zpzjy/g01ZYQfrKXwq26bhBK4yVRsXPFAX1Itr09VkPx1z6PdRh52yjWNoqbp5sFnbXs4FPYQWrWOdUt7GLI5RZh4drPOEZL1bVurPurYdPqjWS5Szjx7IePwAjWpOy</latexit>

↵i  C
d.h. und

<latexit sha1_base64="po19VprKbNGmNVrPc/3lSiI7NW0=">AAADBnichVHLahRBFD3p+EjGR8bozk1hELIaeoJEwU3EKG4SIjhJIB1Cd8/NWEy/qK4JicPsXfsHfoDuxK07F250qV/gR7jwVE1H0CCppvreOvfec19JlenahuH3mWD2wsVLl+fmW1euXru+0L6xuF2XI5NKLy2z0uwmcS2ZLqRntc1ktzIS50kmO8nwsbPvHImpdVm8sCeV7OfxoNCHOo0toYP2w2hU9MW48PGjSWTl2I4jxbxKCEVqsrIZWZ1LrTYjNTVvxNbo44lqHbSXwk7ojzqrdBtlaW323Zdb8vPNVtn+gQh9lEgxQg5BAUs9Q4ya3x66CFER28eYmKGmvV0wQYuxI3oJPWKiQ/4HfO01aMG346x9dMosGa9hpMJd3qeeMaG3yyrUa8pfvK88NvhvhrFndhWeUCZknPeMG8QtXtLjvMi88Tyt5fxI15XFIR74bjTrqzzi+kz/8KzTYogNvUXhifcckCPx7yNOoKDssQI35VMG5TvuU8ZeimcpGsaYfIbSTZ/1cM3df5d6Vtle6XRXO/eec9/LmJ453MYdLHOr97GGZ9hiHSne4jO+4lvwOngffAg+Tl2DmSbmJv46waff8E6qvA==</latexit>

A ist eine 2N ⇥N Matrix

<latexit sha1_base64="O2ux6OEClGuzrvL5LgsKyGN26aM=">AAADsXichVLbTttAEB3jckspDe1jX6yiVjxFDlQFISFF6kWt1EogES4iCLzO4pqsL6w3UVKXv6j6b/QX+gs89OzEqZSilrW8O3tm5pzZnRW5igvj+zfOjPtgdm5+YbH2cOnR8uP6ypODIuvrULbDTGX6SASFVHEq2yY2Sh7lWgaJUPJQ9N5Y/+FA6iLO0n0zyuVpEkRpfBGHgQGU1QvqkCFJQ8wlJRRj3SaProH3KaUufJoU8BRWSR/h2YFPYXeB2A6wGmaBfcRRJQXI0JhHiC1hXSOiOaXjIfcWHqvjIWuHLuHvwK6Rj/l/sR2u5Ar2JStLrnJa1eIasRF9AUeDamf1Vb/h8/DuGs3KWG29/PX9pjX8sZvVf4KiSxmFuIaERQxsBYEC3wkO5FMO7LSSNpAL+VrG8n1ESUQEQHuYI+xOKjTF3nIWnB1CReHXfMAX+N8zo+AGGG5AgfUW/1fGon8qlMxsKxxhFWBcZMbPwA0uQ96bmVSRk1ruz7SnMmjSFp/GPoGcEXvO8A/PW3g0sB57PHrHkRE4BO8HuIEUaxsV2FueMHjVM/SATZ7jGLeMAfg0P9rY1oM2N/9u6l3jYL3RfN14tYd+r9F4LNAzek5r6OomtegD7aKO0PnkaKd0vrkb7rF77opx6IxT5TylqeH2fgM73b2S</latexit>

mit: I =

⇢
1 für i = j
0 für i 6= j

<latexit sha1_base64="wvO2RzAB83LpNYz2fLe3Qw11mu0=">AAADJXichVHNbtNAEJ6av9b8pfTIxaIC9ULkIARckIL4ERwqFYm0FXFUrZ2Ju4qzttabqsHyW1S8Aq/BC3BDSOXSGxcO8AAc+HbrVi0V6lrrmf3mm29nduIik6UJw/0578LFS5evzC/4V69dv3GztXhrvcynOuFekme53oxFyZlU3DPSZLxZaBaTOOONePzcxjd2WJcyV+/MrODBRKRKjmQiDKCt1vtoqoasbXr1rH4aZTwyfT+KOZWqElqLWV3p2r9/gvamjqLAPwX4EathQ/cjLdNtM/C3WsthO3QrOOt0Gme5e+/n3n539+Na3vpOEQ0pp4SmNCEmRQZ+RoJKfH3qUEgFsAFVwDQ86eJMNfnInYLFYAigY/xTnPoNqnC2mqXLTnBLhq2RGdBd7FdOMQbb3srwS9g/2B8clv73hsop2wpnsDEUF5ziKnBD22CclzlpmEe1nJ9puzI0oieuG4n6CofYPpNjnReIaGBjFwnopWOm0IjdeQcvoGB7qMC+8pFC4Doewgpn2amoRlFAT8Pa10c9GHPn36GeddYftDuP2g/fYt4rdLjm6TbdoRVM9TF16TWtoY6EPtMP+kW/vU/eF++r9+2Q6s01OUt0ankHfwFbmbiX</latexit>

A =


�I
I

�

nicht die Quadrate, weil αi = C !

C klein: Großer Margin aber wenige Punkte robust richtig 
klassifiziert

C groß: Kleiner Margin aber viele 
Punkte robust richtig klassifiziert
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6.5   Kernels für Nichtlineare Separierbarkeit
Idee der Verwendung von Kernel-Funktionen
• Im Gegensatz zur linearen Soft Margin SVM: 

Exakte Klassifizierung von nicht linear separierbaren Daten.
• Transformation der Daten in einen höherdimensionalen Raum mit Hilfe einer 

vektoriellen Funktion:
- lineare Trennung der Daten im höherdimensionalen Raum durch eine

(Hyper-)Ebene wieder möglich!
- Rücktransformation des Schnittes der linearen Klassifikationsgrenze mit 

der Transformationsfunktion ergibt eine nichtlineare Grenze.

• In den SVM-Gleichungen kommt der Eingangsvektor ui allerdings immer nur in
Form eines Skalarprodukts zweier Punkte ui

Tuj vor, nie alleine!
⇒ Keine explizite Vektortransformation nötig, es genügt eine Funktion mit bestimmten
Eigenschaften (Mercer-Bedingungen), die einen Skalar zurückliefert (Kerneltrick):
Kernelfunktion

6.   Support Vector Machines (SVM)

u1 u2

u3

u2

u1

<latexit sha1_base64="ZOwleyjvlD5qSGqdcLAYcxifBYQ=">AAADM3ichVFBSxtBFP5crVVrNerRSzAUIpSwEbG9FAS1CCIoGBWMDbubMRmz2V1mZwUN/iz/hvfqrfTqzaOWfjOuLYmIs8y+N9/73jfvzfOTUKbadX8OOcMj70bfj41PfJj8ODVdmJndT+NMBaIWxGGsDn0vFaGMRE1LHYrDRAmv64fiwO+smfjBmVCpjKM9fZ6I467XiuSJDDxNqFFob5XrWdQUygj0ssuG/Nx/Pl389h+oJ235Y28wY7EeNGPdzyoPqjQKJbfi2lV86VRzp4R87cSFG9TRRIwAGboQiKDph/CQ8jtCFS4SYsfoEVP0pI0LXGKCuRlZggyPaIf/Fk9HORrxbDRTmx3wlpBbMbOIT9zfraJPtrlV0E9pH7gvLNZ69YaeVTYVntP6VBy3itvENdpkvJXZzZnPtbydabrSOMFX241kfYlFTJ/BP511RhSxjo0UsWGZLWr49nzGF4hoa6zAvPKzQtF23KT1rBVWJcoVPeopWvP6rIdjrg4O9aWzv1SprlSWd5dLq+V84GOYxwLKnOoXrGITO6wjwDXu8Yg/zpVz6/xyfj9RnaE8Zw59y7n7Cw/lu/I=</latexit>

K(ui, uj) = �T (ui) · �(uj)
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6.5   Kernels für Nichtlineare Separierbarkeit
Kernel-SVM Gleichungen und Beispiele
• Mercer-Bedingungen: Eine Funktion muss bestimmte 

Bedingungen erfüllen, um als Kernel verwendet werden zu können:
- Symmetrie:
- positiv semidefinite Kernelmatrix 

K mit den Elementen Kij: 
• Übliche Kerneltypen sind z.B.: 
- linearer Kernel (wie bisher):
- polynomialer Kernel (Grad d):
- Gauß-Kernel (Parameter σ):

• Je nach Kernel: Transformation in Raum mit unendlich vielen Dimensionen, daher 
Separation immer möglich (z.B. Gauß-Kernel, Reihenentwicklung der e-Funktion).

• Klassifikationsbeispiele mit Gauß-Kernel (Bilder rechts):
- Oben: Nicht separierbares Beispiel von zuvor (wie bei linearer Soft Margin SVM). 

Mit Gauß-Kernel separierbar, Wahl der Standardabweichung σ beeinflusst das 
Ergebnis, bei größerem σ wird die Grenze weniger flexibel.

- Unten: Beispiel mit umschlossener Klasse. Mit Gauß-Kernel separierbar.
Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die Margin-Breite, der örtlichen Punktdichte
anpasst. 

6.   Support Vector Machines (SVM)

<latexit sha1_base64="ubsgTlj0mExjdyDAViGhMEh0wWE=">AAADEHichVHLSsNAFD3G97vq0k2xCBWkpCLqRhB8IIigYFVQKUk61mnTJEwSQYs/4W/4A+7ErTuX6q+48MwYBSvihMm9c+65Z+6d60a+jBPbfumyunt6+/oHBoeGR0bHxnMTk4dxmCpPVLzQD9Wx68TCl4GoJDLxxXGkhNNyfXHkNtd1/OhSqFiGwUFyFYmzllMP5Ln0nIRQNbe5UzxNg5pQWqCd3lTl/M9zY261k9LooMi5aq5gl2yz8r+dcuYUkK29MPeKU9QQwkOKFgQCJPR9OIj5naAMGxGxM7SJKXrSxAVuMMTclCxBhkO0yX+dp5MMDXjWmrHJ9niLz62Ymccs95ZRdMnWtwr6Me0797XB6n/e0DbKusIrWpeKg0Zxl3iCCzL+y2xlzK9a/s/UXSU4x4rpRrK+yCC6T+9bZ4MRRaxpInlsGmadGq45X/IFAtoKK9Cv/KWQNx3XaB1jhVEJMkWHeopWvz7r4ZjLnUP97RwulMpLpcX9xcJaMRv4AKYxgyKnuow1bGOPdXi4wzNe8WbdWvfWg/X4SbW6spwp/FjW0wdfy6yE</latexit>

K(ui, uj) = K(uj , ui)

<latexit sha1_base64="+i2redh7VqS6RGZfhmWPaKqQlmQ=">AAADGXichVHLShxBFD22Jj7yGuPSzeAQGEkYuoOom4BgEgRRDDgqODr0o2Ysp6e7qa4WzOCX+Bv5gezEbVZxq5/hIqfKVhglWE31vXXuuafurRtkscy16/4dcUbHXrwcn5icevX6zdt3len3O3laqFA0wzRO1V7g5yKWiWhqqWOxlynh94NY7Aa9VRPfPREql2myrU8zcdD3u4nsyNDXhNqVzfV6q0gioYzAoDhry0/D5+P5L8OMw+22bIVRqh/xPnrzh1G7UnMbrl3Vp45XOjWUayutXKGFCClCFOhDIIGmH8NHzm8fHlxkxA4wIKboSRsXOMMUcwuyBBk+0R7/XZ72SzTh2WjmNjvkLTG3YmYVH7i/W8WAbHOroJ/T3nL/tFj3vzcMrLKp8JQ2oOKkVdwgrnFExnOZ/ZJ5X8vzmaYrjQ6WbTeS9WUWMX2GDzpfGVHEejZSxTfL7FIjsOcTvkBC22QF5pXvFaq244jWt1ZYlaRU9KmnaM3rsx6O2Xs81KfOzueGt9hY+LFQW6mXA5/ALOZQ51SXsII1bLGOEL9whWvcOOfOb+fCubyjOiNlzgyGlvPnH9lSsD0=</latexit>

K(ui, uj) = (uT
i · uj + 1)d

<latexit sha1_base64="SlPQXlGjOE1uVOuXXLolPe3dzik=">AAADE3ichVFNSyNBEH2O6/q1rlGPewmGhSxImIioF0FwFUEEBaOC0TAzaWObyczQ0yNo8Gfs3/APeJO9evOioL/Eg697x4UoYg89Vf3q1euqLj8JZapd977P6f8y8HVwaHhk9NvY9/HCxORuGmcqELUgDmO173upCGUkalrqUOwnSngdPxR7fnvFxPfOhEplHO3o80QcdrxWJI9l4GlCjcL6RrmeRU2hjEA3u2zImd7z6a+lHuBopyHrQTPWb2iNQsmtuHYV3zvV3CkhX1tx4QF1NBEjQIYOBCJo+iE8pPwOUIWLhNghusQUPWnjApcYYW5GliDDI9rmv8XTQY5GPBvN1GYHvCXkVsws4if3mlX0yTa3Cvop7TP3hcVaH97QtcqmwnNan4rDVnGTuMYJGZ9ldnLmay2fZ5quNI6xaLuRrC+xiOkz+K/zmxFFrG0jRaxaZosavj2f8QUi2horMK/8qlC0HTdpPWuFVYlyRY96ita8PuvhmKtvh/re2Z2tVOcrc9tzpeVyPvAh/MA0ypzqApaxji3WEeAKd3jEk/PHuXZunL//qE5fnjOFnuXcvgDaQ66S</latexit>

K(ui, uj) = uT
i · uj

<latexit sha1_base64="YP8gMRpyleFemWd/IBNixw/jbbs=">AAADTnichVFdaxNBFL279SNt1Ub70uJLMAgRbNiEor4IhbYiiFChaQvdJsxOJuuY/WJ2tlCXffIP+tr+g/4Bnyp6ZtwKTSmZZfbeOffcM/fODbJI5trzzh134d79Bw8bi0vLjx4/WWk+fXaQp4XiYsDTKFVHActFJBMx0FJH4ihTgsVBJA6D6baJH54Klcs02ddnmTiJWZjIieRMAxo1f3zq+EUyFsoIlEU1kq9vnr+9ei+G5YY/UYyXs9yNWe5w3+fjVM/lVWXfz2UYs2G/qkbNttf17Grddnq106Z67aXNC/JpTClxKigmQQlp+BExyvEdU488yoCdUAlMwZM2LqiiJeQWYAkwGNAp/iFOxzWa4Gw0c5vNcUuErZDZopfYH6xiALa5VcDPYa+wv1ssvPOG0iqbCs9gAyguWsXPwDV9BWNeZlwzr2uZn2m60jShd7Ybifoyi5g++X+dHUQUsKmNtGjXMkNoBPZ8ihdIYAeowLzytULLdjyGZdYKq5LUigx6Cta8PurBmHuzQ73tHPS7vTfdzS+b7a1OPfAGPacX1MFU39IWfaQ91MHp0llx1px196f7y/3t/vlHdZ06Z5VurIXGX8Fdw44=</latexit>

K(ui, uj) = e�
(ui�uj)

T ·(ui�uj)
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6.6   SVM versus LS-SVM
Approximation einer SVM durch eine Least Squares SVM (LS-SVM)
• Nachteile Optimierung SVM gegenüber Least Squares Problemen:
- Quadratisches Optimierungsproblem (insbesondere mit vielen

Nebenbedingungen) ist aufwändiger zu lösen.
- Leave-One-Out Fehler zur Ermittlung von Hyperparametern

(z.B. σ oder d bei Kernel-SVM) ist aufwändiger zu bestimmen.
• Vorgehen zur Überführung der SVM in ein LS-Problem:
- Ausgangspunkt ist die Soft Margin SVM mit Schlupfvariablen.
- Schlupfvariablen (und auch die Lagrange-Multiplikatoren αi) dürfen 

nun auch negativ werden ⇒ Jetzt Bestrafung des Quadrats der 
Schlupfvariablen in der Verlustfunktion nötig.

- Alle weiteren Ungleichheitsnebenbedingungen werden durch 
Gleichheitsnebenbedingungen ersetzt.

• Folgen dieser Vorgehensweise:
- Wenn der Kernel flexibel genug ist und C groß, liegen alle 

Datenpunkte nun auf den +1 oder -1 Höhenlinien!
- Alle Punkte sind Supportvektoren mit αi > 0 (keine Sparsity, 

d.h. keine Reduktion auf wenige Support Vektoren).
- Aber Vorteil: Nur noch ein lineares Gleichungssystem zu lösen! 

6.   Support Vector Machines (SVM)

<latexit sha1_base64="ayYg5ZJlbmv6dWpjj1+pRslwLdA=">AAADPXichVFba9RAFD4bL93W21YffQkuwhZlSaRoEQoFLwhFqeC2haaGSXZ2O2RyYWZSXEN+m39DffdNfPVFxG/GVKhVOmFyznznO9+cMyeppNAmCD71vAsXL11e6i+vXLl67fqNwerNXV3WKuWTtJSl2k+Y5lIUfGKEkXy/UpzlieR7SfbExveOudKiLN6YRcUPczYvxEykzACKByoy/J1ptiXTGnDmYD3LzPix3y5GUV1MubLiTd3GTcHrdm0z0nUeN2IzbN++ipisjlgsFrHY/hf7/mlMrN1L4sEwGAdu+WedsHOG1K2dcvCZIppSSSnVlBOnggx8SYw0vgMKKaAK2CE1wBQ84eKcWlpBbg0WB4MBzfCf43TQoQXOVlO77BS3SGyFTJ/uYj93ignY9lYOX8P+wH7vsPl/b2icsq1wAZtAcdkpvgRu6AiM8zLzjnlSy/mZtitDM9pw3QjUVznE9pn+0XmKiAKWuYhPzxxzDo3EnY/xAgXsBBXYVz5R8F3HU1jmLHcqRafIoKdg7eujHow5/HuoZ53dB+Pw4Xj99fpwa9QNvE+36Q6NMNVHtEUvaAd1pPSRfvaWen3vg/fF++p9+031el3OLTq1vO+/AEUovjc=</latexit>

Klassifikationsfkt.: y(uneu) =
NX

i=1

↵iyiK(uneu, ui) + b

<latexit sha1_base64="UNuiuo9qmc1Fd5Riq6zWW11ZmmM=">AAAC93ichVFNT9tAEH24tHy1JbTHXlZESByqyKkQIE5I0KqXSKCQgAQIrc3aXcWxrfUGCBF/on+gt6pXblzLv4Df0kOfF1OpIMRa65l98+btzE6QJ7qwvn8z5r0Yf/lqYnJqeub1m7eztbl33SIbmFB1wizJzF4gC5XoVHWstonay42S/SBRu0Fvo4zvnihT6CzdscNcHfZlnOpIh9ISOqp93Fg7sOrMjtrWyCiSPZsZcaqVCJQW7SyyoiVNrFPR7rYujmp1v+G7JR47zcqpo1pbWe0WBzhGhhAD9KGQwtJPIFHw20cTPnJihxgRM/S0iytcYJq5A7IUGZJoj/+Yp/0KTXkuNQuXHfKWhNswU2CB+4tTDMgub1X0C9o/3OcOi5+8YeSUywqHtAEVp5xii7jFNzKey+xXzPtans8su7KIsOq60awvd0jZZ/hPZ5MRQ6znIgKfHTOmRuDOJ3yBlLbDCspXvlcQruNjWumscipppSipZ2jL12c9HHPz4VAfO91PjeZyY2l7qb6+WA18Eh8wj0VOdQXr+Iot1hHiO67wG9fe0Pvh/fR+3VG9sSrnPf5b3uVf9h6ggQ==</latexit>

C : Stra↵aktor wie bei Soft Margin SVM
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<latexit sha1_base64="DDcJYqknLP1NhQS/bc8jT6CsNE4=">AAAC73ichVFNa9tAEH1RPp02qdIeexFxCzkZKZg2l4ChH/RScCCOA5ZrJHntCMuSulobXJM/kD/QW+m1t16bf5L+lh7ydiMHklCyYjWzb968ndkJ8yQulOteLVnLK6tr6xuVzSdPt7af2TvPT4psIiPRirIkk6dhUIgkTkVLxSoRp7kUwThMRDscvdPx9lTIIs7SYzXLRXccDNN4EEeBItSzX/mTtC+kTp9754cdz3d8hz/Hj/qZKuh3vxz37Kpbc81yHjpe6VRRrmZm/4WPPjJEmGAMgRSKfoIABb8OPLjIiXUxJybpxSYucI5N5k7IEmQEREf8D3nqlGjKs9YsTHbEWxJuyUwHr7k/GsWQbH2roF/Q/uP+ZrDhf2+YG2Vd4Yw2pGLFKH4mrnBGxmOZ45K5qOXxTN2VwgAHppuY9eUG0X1GtzrvGZHERibi4INhDqkRmvOUL5DStliBfuWFgmM67tMGxgqjkpaKAfUkrX591sMxe/eH+tA52a95b2r1o3q1sVcOfAMvsYs9TvUtGviEJuuIcIHf+INL66v13fph/byhWktlzgvcWdava3dnnB0=</latexit>

1 = [1 1 · · · 1]T
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6.7   Unterschiede zu RBF-Netz

Vergleich nichtlinearer Kernel SVM bzw. LS-SVM mit RBF-Netz

SVM LS-SVM RBF-Netz
Parameter Gewichte + Offset Gewichte + Offset Gewichte (kein Offset)
Optimierung QP Ridge Regression LS oder Ridge Regression
Numerik / Robustheit der Opt. gut besser am besten
Margin Maximierung ja ja nein
Komplexität des Klassifikators Anzahl der Anzahl der Anzahl der

Support Vektoren Datenpunkte + 1 Datenpunkte

Weitere Bemerkungen
• In SVMs entsteht eine sparse Lösung. Nur die Support Vektoren beeinflussen die Klassifikationsgrenze. Dadurch entsteht 

eine große Robustheit der Klassifizierung und eine sehr geringe Gefahr für Overfitting.
• Ähnliche Effekte (Sparsity) können bei LS-SVM und RBF-Netzen durch aufwändige Strukurselektionsverfahren erzeugt 

werden, bei denen mittels Forward Selection, Backward Elimination oder eine Kombination daraus (Stagewise Selection) 
die Kernels nur auf wenige Datenpunkte gelegt werden. Alternativ können die Kernel-Positionen auch optimiert werden.

• Numerisch hat das RBF-Netz die günstigsten Eigenschaften, da die Matrizen symmetrisch sind (kein Offset). 
• Alle 3 Ansätze sind gut für hochdimensionale Probleme aber schlecht für sehr viele Daten geeignet. 

6.   Support Vector Machines (SVM)
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6.8   Modellierungsparadigmen

6.   Support Vector Machines (SVM)

u1

u2

c)

a) Kernel-basiert: Auf jedem Datenpunkt liegt ein Kernel oder Basisfunktion → SVM

b) Cluster-basiert: Zu jedem Cluster gehört eine Einheit, z.B. lokale (lineare) Modelle

c) Achsen-schräge Partitionierung: Der Raum wird durch schräge Schnitte in Regionen zerlegt; zu jeder              
Region gehört eine Einheit
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6.8   Modellierungsparadigmen

6.   Support Vector Machines (SVM)

u1

u2

d)

u1 u1

u2u2

e) f)

d) Achsen-orthogonale Partitionierung: Der Raum wird durch orthogonale Schnitte in Regionen zerlegt; 
zu jeder Region gehört eine Einheit 

e) Delaunay-Triangulierung: Der Raum wird in kompakte Dreiecke (2D), Tetraeder (3D), ... zerlegt mit 
n+1 Ecken bei n Dimensionen; zu jedem Dreieck gehört eine Einheit

f) Gitter: Jeder Eingang/Dimension wird in Levels eingeteilt; diese werden alle miteinander kombiniert
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7.   Dichteschätzung
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7.   Dichteschätzung

Meist wird in diesem Skript als Eingangs-
größe die Variable u verwendet. 
Bei manchen Bildern aus externen Quellen 
kann es aber auch die Variable x sein!
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7.0   Motivation

Bedeutung der Dichteschätzung?
• Leistungsfähigkeit datengetrieben Methoden hängt entscheidend von der Qualität der Daten ab.
• Ein entscheidender Faktor für die Qualität der Daten ist deren räumliche Verteilung

(und bei dynamischen Modellen auch deren zeitliche Verteilung).
• Zwei Wege der Datenakquisition: 
- aktiv: im Laborversuch oft möglich, in der realen Anwendung nur manchmal: Versuchsplanung (design of experiments)
- passiv: im laufenden Betrieb wird beobachtet und gemessen, was passiert
- gemischt: erst passiv, dann aktive Auswahl von vielversprechenden Anteilen der durchgeführten Messungen

→  Dichteschätzung erlaubt eine qualitative Beurteilung der Datenverteilung

Gewünschte Verteilung der Daten?
• Wenig Vorwissen → Universeller Ansatz: Gleichverteilung, d.h. Daten überall (wo zulässig) mit identischer Dichte.
• Vorwissen über 
- wichtige oder kritische Regionen
- systematische regionale Unterschiede der Störungen bzw. des Rauschens
- räumlich variierende Genaugigkeitsanforderungen

→  Gewünschte Über- und Unterrepräsentation bestimmter Regionen.

7.   Dichteschätzung

Beispiel: Wie wichtig ist für die Kalibrierung einer bestimmten 
Kfz-Fahrfunktion Stadt-, Landstraßen- und Autobahn-Verkehr?



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 148

Deterministische oder stochastische Beschreibung?
Wenn sich eine Größe zufällig oder scheinbar zufällig verhält, dann ist es sinnvoll, diese Größe stochastisch, d.h. mittels einer 
Zufallsvariablen zu beschreiben. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Verhalten echten zufälligen Ursprungs ist, wie z.B. 
radioaktiver Zerfall, oder ob es durch Verknüpfung unüberschaubar vieler komplexer Einflüsse verschiedenster Herkunft „nur“ 
zufällig schwankend wirkt, wie z.B. Börsenkurse, deren Ursprung sicherlich rein deterministisch ist (niemand kauft oder verkauft 
Aktien zufällig). 

Oft kommt es auch vor, dass eine Größe zu einem Teil deterministisch und zu einem weiteren Teil stochastisch beschrieben 
wird. Typisch ist die Beschreibung einer Größe x = x1 + x2 als Summe eines deterministischen Anteils x1 und eines zufälligen 
Anteils x2. 

7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

7.   Dichteschätzung
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Beispiel: Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Wohlstandsmaß für Nationen weist in allen entwickelten Ländern einen klaren exponentiellen
Wachstumstrend (linear in logarithmischer Skalierung) auf. Dieser Trend lässt sich rein deterministisch beschreiben. Diesem 
Trend überlagert sind Einflüsse durch Konjunkturschwankungen (zyklisch), Börsencrashs, Ölkrisen oder Kriege (Schocks) u.ä.
Diese lassen sich (teilweise) stochastisch beschreiben. Ein Modell für das BIP setzt sich also einem deterministischen und 
einem stochastischen Anteil zusammen.

7.   Dichteschätzung
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Zufallsvariable
Eine Zufallsvariable kann eine diskrete oder eine kontinuierliche Größe sein: 
• Diskrete Zufallsvariable können nur eine endliche Zahl an möglichen Ereignissen annehmen, 

z.B. „Kopf“ oder „Zahl“ beim Münzwurf oder 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 beim Würfeln. 
• Kontinuierliche Zufallsvariablen können einen kontinuierlichen Zahlbereich 

annehmen, z.B. alle reellen Zahlen von 0 bis ∞ bei der Modellierung einer 
mittleren Ausfallzeit (mean-time-to-failure) oder alle reelle Zahlen zwischen 
–∞ und ∞ bei bei der Modellierung eines Störsignals oder alle reellen Zahlen 
zwischen –q/2 und q/2 mit einem Quantisierungsintervall der Breite q zur 
Modellierung des Quantisierungsrauschens. 

Zufallsprozess
Ist eine Zufallsvariable eine Funktion der kontinuierlichen Zeit t oder der diskreten Zeit k, dann spricht man von einem 
Zufallsprozess.

Wir fokussieren uns auf kontinuierliche Zufallsvariablen, die evtl. von der diskreten Zeit abhängen können. 

7.   Dichteschätzung

Quelle: https://www.electrontest.com/mtbf-calculation/



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 151

7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Herleitung über Relative Häufigkeiten / Histogramme
Wenn wir eine Zufallsgröße N mal in identischer Weise messen, wird jede dieser Messungen wegen der zufälligen Fluktuationen 
ein anderes Ergebnis zeitigen. Um einen guten Überblich über die Qualität und Reproduzierbarkeit dieser Größe zu bekommen, 
ist es sinnvoll und äußerst hilfreich, die Messungen in einem Histogramm aufzutragen. 
Hierzu werden die Messungen in Intervalle der Größe 𝛥x aufgeteilt. 
Die Anzahl der Messungen, die in jedes Intervall i fallen werden
absolute Häufigkeiten Hi genannt. Jede Messung fällt exakt in 
ein Intervall (mit nI Intervallen insgesamt):

Empfehlung für Anzahl der Intervalle:

Die relative Häufigkeit hi beschreibt den jeweiligen Anteil von Hi, 
der in das Intervall i fällt:  

Die relativen Häufigkeiten 
summieren sich zu 100%: 

7.   Dichteschätzung
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Histogramm
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichte (probability density function, pdf)
Mit Hilfe des Histogramms bekommt man leicht eine gute Übersicht über die Verteilung der Messungen, d.h. z.B. wie stark sie 
um ihren Mittelwert x streuen. Wenn wir die Anzahl an Messungen N vergrößern und gleichzeitig die Größe 𝛥x der Intervalle  
verkleinern (also die Auflösung verbessern), dann konvergiert das Histogramm gegen die Wahrscheinlichkeitsverteilungs-
dichte. 

Erinnerung:

Die Dichte p(x) ist eine kontinuierliche Funktion ohne Sprünge. 
Wir können mit ihr die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass eine 
Messung in ein bestimmtes Intervall (x1 x2] fällt: 

Die wahre Dichte p(x), der Messungen zugrunde liegen, ist normalerweise
unbekannt. Typischerweise werden anwendungsabhängig realistische 
Annahmen über diese Dichte anhand von Vorwissen und der Histogramme 
getroffen. In vielen Fällen wird eine Normalverteilung angenommen.
In einigen Folien erfahren wir, warum?! Stichwort: Zentraler Grenzwertsatz.

7.   Dichteschätzung
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Herleitung über Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion (kurz: Verteilung oder cdf)
Betrachten wir eine kontinuierliche Zufallsvariable x mit dem Wertebereich von –∞ bis ∞. Wie wahrscheinlich ist welcher 
Zahlenwert? Diese Information steckt in der Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion (cumulative density function, cdf) F(x). 
Diese gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Wert x ≤ x0 von der Zufallsvariablen angenommen wird. D.h. die 
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion ist definiert als

F(x0) = p(x ≤ x0)

Da kein Wert kleiner sein kann als –∞, gilt:

F(–∞) = 0.

Da alle Werte kleiner sein müssen als ∞, gilt:

F(∞) = 1.

Zwischen –∞ und ∞ ist F(x) eine monoton
steigende Funktion, da die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass die Zufallsvariable eine Zahl aus einem
gegebenen Zahlenbereich annimmt mit der Größe 
des Zahlenbereichs größer werden muss. 

7.   Dichteschätzung
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichtefunktion (kurz: Dichte oder pdf)
Die Ableitung der cdf ist die Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichtefunktion (probability density function, pdf) f (x). 
Die Fläche unterhalb der Dichte von x = a bis x = b entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x
zwischen a und b liegt. 

Damit ergeben sich folgende Beziehungen zwischen
Dichte und Verteilung: 

Außerdem gilt natürlich: 

Für Wertebereiche [c, d], welche die Zufallsvariable 
nicht annehmen kann, gilt f (x) = 0, x ∊ [c, d]. 

7.   Dichteschätzung
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Beispiel 1: Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Zufallsvariable mit obiger Verteilung 
einen Wert zwischen –∞ und 1 annimmt? 
Antwort: p = F(1) = 0.84. 

Beispiel 2: Wie wahrscheinlich ist nach obiger Verteilung das Auftreten einer Zahl zwischen –1 und 1? 
Antwort: Die Wahrscheinlichkeit von Zahlen kleiner gleich 1 abzüglich der Wahrscheinlichkeit von Zahlen 
kleiner gleich –1: p = F(1) – F(–1) = 0.84 – 0.16 = 0.68. 

Beispiel 3: Wie wahrscheinlich ist nach obiger Dichte das Auftreten einer Zahl zwischen –0.5 und 1? 

Antwort:

7.   Dichteschätzung
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Wichtige Dichten
Gleichverteilung

• Alle Zahlen zwischen a und b sind gleich wahrscheinlich; 
alle anderen kommen nicht vor.

Gauß- oder Normalverteilung

• Sehr viele Zufallsvariablen sind so verteilt. 
• Ergibt sich als Grenzfall aus vielen anderen Dichten 

(Binomialverteilung, t-Verteilung).
• Summe aus vielen irgendwie verteilten Zufallsvariablen 

ist näherungsweise normalverteilt. 

7.   Dichteschätzung

Carl Friedrich Gauß, 1777-1855
(www.wikepedia.org)

x

f (x)

x

f (x)
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7.1   Wahrscheinlichkeitsdichten

Relevanz der Gauß-Verteilung
Nach dem zentralen Grenzwertsatz der Statistik ist die Summe mehrerer 
unabhängiger, irgendwie verteilter Zufallsvariablen xi näherungsweise 
normalverteilt. Die Näherung gilt um so besser, je mehr Zufallsvariablen 
addiert werden, und für p → ∞ folgt y einer Gauß-Verteilung. 
Dabei dürfen die xi unterschiedlich und fast beliebig verteilt sein, 
nur einige exotische Verteilungen (z.B. Cauchy-Verteilung) sind 
ausgeschlossen. 

Da viele stochastisch modellierte Größen aus einer Summe unüberschaubar 
vieler kleiner Einzeleffekte herrühren, ist es also nicht verwunderlich sondern 
nahezu zwangsläufig, dass die Gauß-Verteilung so häufig vorkommt.
Folgende Graphiken zeigen die Dichten von y für verschiedene p, wenn die xi alle zwischen 0 und 1 gleichverteilt sind:

7.   Dichteschätzung



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 158

7.2   Kernel Density Estimation

Idee der Nichtparametrischen Dichteschätzung
• Es kommt nur auf die Verteilung der Punkte im Eingangsraum an; der Ausgang ist typischerweise irrelevant. 
• Wo viele Datenpunkte liegen, muss die Dichte hoch sein. 
• Wo wenige bzw. keine Datenpunkte liegen, muss die Dichte niedrig bzw. 0 sein. 
• Es wird eine Kernel-Funktion auf jeden Datenpunkt gelegt. 
• Dieser Kernel ist selbst eine Wahrscheinlichkeitsdichte, d.h. nichtnegativ und mit der Eigenschaft:

• Außerdem soll der Kernel lokal sein, d.h. seinen größten Wert auf dem Datenpunkt aufweisen und Abklingen, 
je weiter man sich davon entfernt. 

• Alle diese Kernels werden gemittelt. 
• Daraus ergibt sich der Kerndichteschätzer (Kernel Density Estimator) oft auch Parzen-Fenster-Methode genannt: 

mit dem Kernel K(.) und den N Datenpunkten, die bei u(i), i = 1, 2, ..., N liegen. 

7.   Dichteschätzung

Die Matlab-Funktion mvksdensity
führt eine Kerndichteschätzung durch 



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 159

7.2   Kernel Density Estimation

Beliebte Kernels
• Es gibt eine Vielzahl von möglichen Kernel-Funktionen. Beliebt sind u.a.:

Gauß Cauchy

Picard Epanechnikov

ACHTUNG! 
• In der Statistik-Literatur wird der Dichteschätzer oft 

in einer anderen Form geschrieben, nämlich als 

wobei h für die Breite / Bandbreite (bandwidth) steht. Hierbei sind die Kh(.) keine Wahrscheinlichkeitsdichten, weil sie 
(je nach Wahl von h) keine Fläche / Integral = 1 abdecken. Teilweise sieht man die Formel auch ganz ohne normierenden 
Vorfaktor. Im Ergebnis (Kernels ausgeschrieben) sind all diese Formulierungen aber identisch. 

7.   Dichteschätzung

u
Quelle: https://bookdown.org/egarpor/NP-UC3M/kde-i-kde.html



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 160

7.2   Kernel Density Estimation

Beispiele für N = 10, 30, 100 Datenpunkte
Gauß-Kernel
Rot = Original-Dichte
Schwarz = Dichteschätzung

Kleine Kernel-Breite 
(Standardabweichung):

Mittlere Kernel-Breite 
(Standardabweichung):

7.   Dichteschätzung

Unter  https://bookdown.org/egarpor/NP-UC3M/kde-i-kde.html
lässt sich schön und interaktiv mit Dichteschätzern spielen! 

u

u

u

u

u

u
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7.2   Kernel Density Estimation

Eigenschaften von Kerndichteschätzern
• Nach dem Satz von Nadaraya konvergieren die Kerndichteschätzer bei zunehmender Anzahl von Datenpunkten N

(und damit auch zunehmender Anzahl von Kernels) gegen die wahre Wahrscheinlichkeitsdichte der Daten. 
• Sie werden vorwiegend für relativ niedrig-dimensionale Probleme mit n = 1-6 Eingangsgrößen eingesetzt. 
• Bei hochdimensionalen Problemen sind die Daten im Eingangsraum immer dünn verteilt. Das ist eine Manifestation des 

Fluchs der Dimensionalität (curse of dimensionality). Das bedeutet auch, dass im Hochdimensionalen alle Punkte von allen 
anderen weit entfernt sind. Es gibt dann keine sinnvoll interpretierbare Nachbarschaft. Für solche Probleme funktionieren 
Kerndichteschätzer nicht mehr gut. 

• Im Hochdimensionalen muss auf andere komplexere und leistungsfähigere Verfahren basierend auf neuronalen Netzen 
zurückgegriffen werden. Die Basis sind meist überwachte Verfahren der Dimensionsreduktion (arbeiten oft mit Projektionen), 
die mit dem Fluch der Dimensionalität besser umgehen können. 

7.   Dichteschätzung
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7.2   Kernel Density Estimation

Beispiel Wahrscheinlichkeitsdichte
• Mittelung aus 2 Zufallsvariablen
- 1) Gleichverteilung zwischen u = 0.2 und 0.6
- 2) Normalverteilung mit Mittelwert bei c = 0.6

und Standardabweichung σ = 0.1:

Daten
• In den Beispielen werden aus dieser Verteilung Daten gezogen.
• Dies geschieht mittels den Matlab-Funktionen

rand: Gleichverteilung
randn: Normalverteilung

• z1 = 0.2 + rand*0.4  

• z2 = 0.6 + 0.1*randn

• Mit Wahrscheinlichkeit von je ½ wird z1 oder z2 gezogen. 

7.   Dichteschätzung
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7.2   Kernel Density Estimation

Kernel Density Estimator für 1 ... 12 Datenpunkte
• Gauß-Kernel
• Breite / Standardabweichung σ = 0.05 (gut)

7.   Dichteschätzung
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7.2   Kernel Density Estimation

Kernel Density Estimator für 1 ... 12 Datenpunkte
• Gauß-Kernel
• Breite / Standardabweichung σ = 0.1 (zu glatt)

7.   Dichteschätzung
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7.2   Kernel Density Estimation

Kernel Density Estimator für 1 ... 12 Datenpunkte
• Gauß-Kernel
• Breite / Standardabweichung σ = 0.025 (zu rau)

7.   Dichteschätzung
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7.3   Parametrierung der Kernel

Wichtigster Parameter der Kernels: Breite
• Oft Bandbreite (bandwidth) genannt
• Bei Gauß-Kernels ist Breite = Standardabweichung σ
• Meist der einziger Parameter
• Möglichkeiten:
- eine Breite für alle Dimensionen / Eingänge
- individuelle Breite je Dimension / Eingang

Ziel: “Gute“ Überlappung der Kernels
• Zu klein: Geschätzte Dichte zu rau (rough). Kaum Generalisierung. 
• Zu groß: Geschätzte Dichte zu glatt (smooth). Lokale Unterschiede 

werden glattgebügelt.

Wahl der Breite
• Heuristik bzw. Faustformel (rule of thumb)     bandwidth selection
• Optimierung bandwidth optimization

7.   Dichteschätzung
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σ = 0.05: Breite zu klein
hohe Auflösung
fast keine Generalisierung
Undersmoothing

σ = 0.13: Breite gut
mittlere Auflösung
mittlere Generalisierung

σ = 0.4: Breite zu groß
zu niedrige Auflösung
große Generalisierung
Oversmoothing
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7.3   Parametrierung der Kernel

Grundsätzliche Überlegungen zur Breite der Kernels
• Je mehr Datenpunkte N zur Schätzung der Dichte zur

Verfügung stehen, desto kleiner sollte die Breite /
Standardabweichung der Kernel sein. Die Auflösung 
wird damit höher. 

• Je höherdimensional die Dichte ist, d.h. je mehr 
Eingänge, desto größer sollte die Breite /
Standardabweichung der Kernel sein. Die Auflösung 
wird damit niedriger. 

Regel nach Silverman
• Für jede Dimension wird die Standardabweichung σ

separat berechnet:

• σdata ist die Streuung der Daten 
• Der Kernel hat damit in jeder Dimension eine

eigene Breite. 

7.   Dichteschätzung

Quelle: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation#/m
edia/File:Comparison_of_1D_bandwidth_selectors.png

σ = 0.05
σ = 0.34
σ = 2
wahre Dichte

u
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Für die Kovarianzmatrix Σ des Kernels existieren drei Fälle:
1. eine Standardabweichung in alle Dimensionen
2. individuelle Standardabweichungen je Dimension
3. voll besetzte Kovarianzmatrix

(symmetrisch, postitiv definit)

7.3   Parametrierung der Kernel

Regel nach Scott
• Nur für näherungsweise Normalverteilungen!
• Für n Dimensionen wird eine voll besetzte Kovarianzmatrix

des Kernels berechnet. 

• Die Einträge in            berechnen sich aus:

7.   Dichteschätzung

u1

u2

u1

u2

u1

u2Linien mit 
gleichem

Mahalanobis-
Abstand

1. 𝛴 ~ Einheitsmatrix 2. 𝛴 = Diagonalmatrix 3. 𝛴 = sym. pos. def. Matrix

Normalverteilung:
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7.3   Parametrierung der Kernel

Optimierung der Breite der Kernels
• Optimierung ist besser aber deutlich aufwändiger als Faustformeln. 
• Insbesondere besser bei multimodalen Dichten. 
• Insbesondere wichtig für multivariate Dichten. Je höherdimensionaler, desto wichtiger!

• Die Optimierung der Kernel-Parameter muss auf neuen Daten erfolgen, weil die Generalisierungsperformance bewertet 
werden muss. 2 Möglichkeiten hierfür:
- auf separatem Validierungsdatensatz → große Datenmengen notwendig
- auf Leave-One-Out-Fehler, siehe Kapitel 3 → effizienter Umgang mit Daten aber rechenaufwändig

• Oft existieren lokale Optima. 2 Klassen von Optimierungsverfahren:
- lokal, z.B. Gradienten-basiert → effizient und exakt, aber bleibt in lokalen Optima stecken
- global, z.B. Gitter-basiert → einfach aber grob, bleibt aber nicht stecken 
- beides kann auch kombiniert werden, z.B. erst Gitter für guten Initialwert, dann Gradientenverfahren für Genauigkeit

• Es gibt eine große Anzahl an weiteren Methoden, die weit über die Diskussion in diesem Skript hinausgehen. 
• Allerdings werden nichtparametrische Dichteschätzer für höherdimensionale Probleme sehr unzuverlässig, ca. für n > 5−8. 

7.   Dichteschätzung
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7.4   Multivariate Dichteschätzung

Eigenschaften multivariater (mehrdimensionaler) Dichteschätzung
• Rechenaufwand steigt näherungsweise linear mit der Dimension (Euklidische Abstandsberechnung).
• Rechenaufwand steigt linear mit der Anzahl der Kernels / Datenpunkte.
• ABER: Der Raum wird exponentiell größer mit der Dimension („Fluch der Dimensionalität“).
• Daher müsste für eine gleiche Punktabdeckung / Punktdichte die Anzahl der Datenpunkte auch exponentiell steigen.
• In der Praxis ist das unrealistisch → Qualität (Auflösung und Robustheit) sinkt erheblich mit der Dimension.

Eine Kernel-Breite
• Die Wahl einer (global identischen) Breite / Bandbreite der Kernel kann sehr suboptimal werden.
• Daten können in bestimmten Regionen dicht verteilt →  impliziert Breite sollte klein sein

und in anderen Regionen dünn verteilt sein → impliziert Breite sollte groß sein.
• Die Wahl einer Breite / Bandbreite wird immer suboptimaler, je höherdimensionaler das Problem ist.

Variable Kernel-Breite
• Idee: Wahl der Kernel-Breite antiproportional zu geschätzten Punktdichte.
• Matlab-Funktion akde: Zdravko Botev (2021). Kernel Density Estimator for High Dimensions

(https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58312-kernel-density-estimator-for-high-dimensions), 
MATLAB Central File Exchange. Retrieved November 10, 2021.

7.   Dichteschätzung
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7.4   Multivariate Dichteschätzung

7.   Dichteschätzung

Beispiel 2D-Wahrscheinlichkeitsdichte: Daten
• In den Beispielen werden aus dieser Verteilungen Daten gezogen.
• Dies geschieht mittels der Matlab-Funktion randn
• Eine multivariate Normalverteilung mit Kovarianzmatrix Σ kann über die Cholesky-Faktorisierung berechnet werden. 

Diese berechnet die „Wurzel“ der Kovarianzmatrix, quasi eine Standardabweichung im Mehrdimensionalen:
R = chol(Sigma) % Kovarianzmatrix Sigma
z = mu + randn*R % Mittelwert mu

• Für z: Mit Wahrscheinlichkeit von je ½ wird z1 oder z2 gezogen. Anzahl an Datenpunkten N = 50.  

kombiniert:
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7.4   Multivariate Dichteschätzung

7.   Dichteschätzung
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7.4   Multivariate Dichteschätzung

7.   Dichteschätzung

Beispiele für verschiedene Realisierungen von jeweils 100 gezogenen Datenpunkten aus der Originaldichte
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7.5   Randkorrektur

Problem
• In vielen Anwendungen liegen einige oder alle Dimensionen / Eingänge nur in einem 

begrenzten Intervall [umin umax].
• Beispiele sind
- Fahrpedal oder Ventil oder Wirkungsgrad  [0% 100%]
- Drehzahl Verbrennungsmotor  [nmin nmax]
- Drehzahl Elektromotor  [-nmax nmax]
- Betriebsstunden oder Lebensdauer  [0 ∞)  (einseitig)

• Bei Dichteschätzung für eine solche begrenzte Größe, wird typischerweise 
“Wahrscheinlichkeitsmasse“ über die Grenzen in den physikalisch unmöglichen 
Bereich hinausragen. Dadurch summiert / integriert sich die Dichte in dem Intervall
zu einer Gesamtwahrscheinlichkeit < 1. D.h. es kommt zu einer systematischen 
Unterschätzung der Dichte.

Lösung
• Dieser systematische Fehler muss korrigiert werden, indem die verlorenen Dichte-

anteile außerhalb des Intervalls auf die Dichte in dem Intervall zugeschlagen werden. 
Es gibt verschiedene Verfahren eine solche Randkorrektur (boundary correction) 
vorzunehmen. 

7.   Dichteschätzung

Beidseitiges Randproblem

Einseitiges Randproblem
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7.5   Randkorrektur

Idee zur Randkorrektur
• Es existieren viele Alternativen mit spezifischen

Vor- und Nachteilen. 
• Grundidee ist es die „verlorene“ Wahrscheinlichkeitsmasse,

die über den Rand hinausragt, für das Innere des Intervalls 
zurückzugewinnen. 

• Dies stellt sicher, dass die integrierte geschätzte Dichte 
über das physikalisch sinnvolle Intervall = 1 ist. 

Methoden zur Randkorrektur
• Spiegelung: Siehe rechts.
• log: Konvertiert die begrenzten Daten durch log in 

einen unbegrenzten Zahlenbereich, macht dort die 
„normale“ Dichteaschätzung und transformiert zurück. 

• Matlab bietet ‚reflection‘ und ‚log‘ als Optionen.
• Es gibt es Vielzahl weiterer, weniger populärer Methoden. 

7.   Dichteschätzung

Methode der Spiegelung (Reflection)

u

f (u)

gespiegelte
Dichte zur 
Kompensation

überstehende
Dichteschätzung

0 1
Grenze
(Boundary)

wird zu Dichte-
schätzung addiert
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7.5   Randkorrektur

Ergänzungen
• Im multivariaten Fall (mehrere Dimensionen) kann die Randkorrektor in jeder Dimension einzeln durchgeführt werden.

Die Kernel-Funktion ergeben sich dann aus Multiplikation der 1-dimensionalen Kernel-Funktionen.
Beispiel für Gauß-Kernel mit 2 Dimensionen x und y: 

7.   Dichteschätzung

x und y unabhängig:
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Besser aber Randkorrektur:

7.5   Randkorrektur

Randkorrektur in 2D
• Gleichverteilte 30 Datenpunkte gezogen mit rand

7.   Dichteschätzung

Ohne Randkorrektur Mit Randkorrektur

Ohne Randkorrektur entsteht im begrenzten Intervall gar 
keine gültige Dichte (Integral < 1)!
Durch einen Korrekturfaktor müsste dies behoben werden. 
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7.6   Kullback-Leibler-Divergenz

Beispiele der nächsten Folien
• Die gewünschte Verteilung ist eine Gleichverteilung, d.h. die Wunschdichte ist p(u) = 1. 
• Die KL-Divergenz misst, wie gut die Datenpunktverteilung diesen Wunsch erfüllen kann. 
• Dazu wird die Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichte q(u) geschätzt und über die KL-Divergenz mit p(u) verglichen. 

Welche Verteilung wünscht man sich?
• Wenn kein Vorwissen über die Charakteristik des Prozesses vorliegt, ist beste allgemeingültige Wahl eine Gleichverteilung

der Daten. 
• Anwendungsspezifische, besser geeignete Verteilungen sind evtl. möglich, erfordern aber Vorwissen (prior knowledge). 

Dieses Vorwissen könnte sein:
- wo soll das Modell besonders gut sein oder wo ist die Performance weniger wichtig?
- in welchen Arbeitsbereichen wird das Modell häufiger genutzt, wo weniger oft?
- wo verursachen Modellfehler hohe Kosten, wo sind Modellfehler weniger entscheidend? 

• Eine Gleichverteilung wird durch rand meist unbefriedigend umgesetzt, da sich beim Zufall die Punkte in bestimmten 
Regionen häufen können (und damit andere Regionen dünn besetzt oder leer bleiben). 

• Daher ist es üblich, deterministische, gleichverteilte Daten durch sog. raumfüllende Sequenzen (space-filling sequences) 
nach bestimmten Prinzipien zu erzeugen. Dies stellt i.A. sicher, dass nicht zufällig schlechte Datenverteilungen entstehen 
können. 

7.   Dichteschätzung

Mehr über KL-Divergenz 
in Kapitel 8

^
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Beispiele geschätzter Wahrscheinlichkeitsdichten für verschiedene Datenverteilungen
• N = 20 Datenpunkte
• Normal =  Normalverteilung
• Diagonal =  Äquidistante Punkte auf der Diagonale u1 = u2

• Uniform =  Gleichverteilung
• Sobol =  Quasi-Random Low-Discrepancy Sequence
• LH1 =  Maximin Latin Hypercube (Phase 1 Optimierung)
• LH2 =  Maximin Latin Hypercube (Phase 2 Optimierung)

• J = KL-Güte 
(kleiner ist besser)

• q = geschätzte 
Dichte

7.6   Kullback-Leibler-Divergenz

7.   Dichteschätzung

^
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7.6   Kullback-Leibler-Divergenz

Kullback-Leibler-Divergenz für 1000 Realisierungen (Histogramm)

Raumfüllende Eigenschaften von Maximin Latin Hypercubes vs. Sobol Sequenzen

7.   Dichteschätzung
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<latexit sha1_base64="kmVIw2MAM2yTAxv03nwUHuNIbPQ=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtC1d3RXKFolSy9z1rFTp0jpqkWFd7qlLkXk0ZACYhSShO+TQwm+NtlkUQysQ1NgAh7XcUaPlEfuECwGhgN0gH8fp3aKhjgrzURne7jFxxbINOkA+0IrumCrWxn8BPYDe6Kx/r83TLWyqnAM60IxpxWrwCXdgzEvM0iZ37XMz1RdSerRie6Go75YI6pP70fnDBEBbKAjJp1rZh8arj6P8AIhbB0VqFf+VjB1x11YR1umVcJU0YGegFWvj3owZvvvUGedRrlkWyX7qlys7KcDz9Iu7dEhpnpMFbqkGurw0NMzvdCrUTUSY2I8fFGNTJqzQ7+W8fQJWX6PBw==</latexit><latexit sha1_base64="kmVIw2MAM2yTAxv03nwUHuNIbPQ=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtC1d3RXKFolSy9z1rFTp0jpqkWFd7qlLkXk0ZACYhSShO+TQwm+NtlkUQysQ1NgAh7XcUaPlEfuECwGhgN0gH8fp3aKhjgrzURne7jFxxbINOkA+0IrumCrWxn8BPYDe6Kx/r83TLWyqnAM60IxpxWrwCXdgzEvM0iZ37XMz1RdSerRie6Go75YI6pP70fnDBEBbKAjJp1rZh8arj6P8AIhbB0VqFf+VjB1x11YR1umVcJU0YGegFWvj3owZvvvUGedRrlkWyX7qlys7KcDz9Iu7dEhpnpMFbqkGurw0NMzvdCrUTUSY2I8fFGNTJqzQ7+W8fQJWX6PBw==</latexit><latexit sha1_base64="kmVIw2MAM2yTAxv03nwUHuNIbPQ=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtC1d3RXKFolSy9z1rFTp0jpqkWFd7qlLkXk0ZACYhSShO+TQwm+NtlkUQysQ1NgAh7XcUaPlEfuECwGhgN0gH8fp3aKhjgrzURne7jFxxbINOkA+0IrumCrWxn8BPYDe6Kx/r83TLWyqnAM60IxpxWrwCXdgzEvM0iZ37XMz1RdSerRie6Go75YI6pP70fnDBEBbKAjJp1rZh8arj6P8AIhbB0VqFf+VjB1x11YR1umVcJU0YGegFWvj3owZvvvUGedRrlkWyX7qlys7KcDz9Iu7dEhpnpMFbqkGurw0NMzvdCrUTUSY2I8fFGNTJqzQ7+W8fQJWX6PBw==</latexit><latexit sha1_base64="kmVIw2MAM2yTAxv03nwUHuNIbPQ=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtC1d3RXKFolSy9z1rFTp0jpqkWFd7qlLkXk0ZACYhSShO+TQwm+NtlkUQysQ1NgAh7XcUaPlEfuECwGhgN0gH8fp3aKhjgrzURne7jFxxbINOkA+0IrumCrWxn8BPYDe6Kx/r83TLWyqnAM60IxpxWrwCXdgzEvM0iZ37XMz1RdSerRie6Go75YI6pP70fnDBEBbKAjJp1rZh8arj6P8AIhbB0VqFf+VjB1x11YR1umVcJU0YGegFWvj3owZvvvUGedRrlkWyX7qlys7KcDz9Iu7dEhpnpMFbqkGurw0NMzvdCrUTUSY2I8fFGNTJqzQ7+W8fQJWX6PBw==</latexit>
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d)
<latexit sha1_base64="S1TfzdNBKhwD0d4fIGeUlwDqFGY=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtB19+iuULRKll7mrGOnTpHSVYsK73RLXYrIoyEFxCgkCd8nhxJ8bbLJohhYh6bABDyu44weKY/cIVgMDAfoAP8+Tu0UDXFWmonO9nCLjy2QadIB9oVWdMFWtzL4CewH9kRj/X9vmGplVeEY1oViTitWgUu6B2NeZpAyv2uZn6m6ktSjE90NR32xRlSf3o/OGSIC2EBHTDrXzD40XH0e4QVC2DoqUK/8rWDqjruwjrZMq4SpogM9AateH/VgzPbfoc46jXLJtkr2VblY2U8HnqVd2qNDTPWYKnRJNdThoadneqFXo2okxsR4+KIamTRnh34t4+kTW+WPCA==</latexit><latexit sha1_base64="S1TfzdNBKhwD0d4fIGeUlwDqFGY=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtB19+iuULRKll7mrGOnTpHSVYsK73RLXYrIoyEFxCgkCd8nhxJ8bbLJohhYh6bABDyu44weKY/cIVgMDAfoAP8+Tu0UDXFWmonO9nCLjy2QadIB9oVWdMFWtzL4CewH9kRj/X9vmGplVeEY1oViTitWgUu6B2NeZpAyv2uZn6m6ktSjE90NR32xRlSf3o/OGSIC2EBHTDrXzD40XH0e4QVC2DoqUK/8rWDqjruwjrZMq4SpogM9AateH/VgzPbfoc46jXLJtkr2VblY2U8HnqVd2qNDTPWYKnRJNdThoadneqFXo2okxsR4+KIamTRnh34t4+kTW+WPCA==</latexit><latexit sha1_base64="S1TfzdNBKhwD0d4fIGeUlwDqFGY=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtB19+iuULRKll7mrGOnTpHSVYsK73RLXYrIoyEFxCgkCd8nhxJ8bbLJohhYh6bABDyu44weKY/cIVgMDAfoAP8+Tu0UDXFWmonO9nCLjy2QadIB9oVWdMFWtzL4CewH9kRj/X9vmGplVeEY1oViTitWgUu6B2NeZpAyv2uZn6m6ktSjE90NR32xRlSf3o/OGSIC2EBHTDrXzD40XH0e4QVC2DoqUK/8rWDqjruwjrZMq4SpogM9AateH/VgzPbfoc46jXLJtkr2VblY2U8HnqVd2qNDTPWYKnRJNdThoadneqFXo2okxsR4+KIamTRnh34t4+kTW+WPCA==</latexit><latexit sha1_base64="S1TfzdNBKhwD0d4fIGeUlwDqFGY=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSiCZ6IS0XPZL4iBcSNPJIkJi2LLihr2wXEkCP3rzqf9Pf4sFv12qixLDNdma/+ebbmR039nkiLestYywsLi2vZHP51bX1jc3C1nYjiYbCY3Uv8iPRcp2E+Txkdcmlz1qxYE7g+qzpDk5VvDliIuFReCPHMesETj/kPe45EtB19+iuULRKll7mrGOnTpHSVYsK73RLXYrIoyEFxCgkCd8nhxJ8bbLJohhYh6bABDyu44weKY/cIVgMDAfoAP8+Tu0UDXFWmonO9nCLjy2QadIB9oVWdMFWtzL4CewH9kRj/X9vmGplVeEY1oViTitWgUu6B2NeZpAyv2uZn6m6ktSjE90NR32xRlSf3o/OGSIC2EBHTDrXzD40XH0e4QVC2DoqUK/8rWDqjruwjrZMq4SpogM9AateH/VgzPbfoc46jXLJtkr2VblY2U8HnqVd2qNDTPWYKnRJNdThoadneqFXo2okxsR4+KIamTRnh34t4+kTW+WPCA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="CZG/0i/7sWxMenqDImDiLkIc+6M=">AAADMnichVFbSxtREB7X1kusGtvHviwNQgQNu1KoL4JQW6SmELFJBKPh7HqyLjl74ewmYMP6q/o3+gPqW+lr33y14LfjptCGkFnOzpxvZr4zFydWfpJa1o85Y/7Z84XFpeXSyovVtfXyxstWEg20K5tupCJ95ohEKj+UzdRPlTyLtRSBo2Tb6b/P/e2h1IkfhV/Sm1heBMIL/Z7vihRQt+yNOjowtVS12+P67VCogczMfbPT08Idfeqy97ieXbJRPY2cSG1lOxOO+tHuVpZNTcjMbrli1SwWc9KwC6NChTSi8h116IoicmlAAUkKKYWtSFCC75xssigGdkEjYBqWz35JGZWQO0CURIQA2sffw+28QEPcc86Es128onA0Mk3axPnIjA6i81cl7AT6AecrY97UF0bMnFd4A+2AcZkZPwNP6RoRszKDInJcy+zMvKuUerTH3fioL2Yk79P9y3MIjwbWZ49JHzjSA4fD9yEmEEI3UUE+5TGDyR1fQQvWklnCglGAT0Pn00c9WLP9/1InjdZuzbZq9snbysF2sfAlek1vqIqtvqMDOqIG6nDpO91j6n+Mb8ad8dP49RRqzBU5r+gfMX4/AhXLt1E=</latexit><latexit sha1_base64="CZG/0i/7sWxMenqDImDiLkIc+6M=">AAADMnichVFbSxtREB7X1kusGtvHviwNQgQNu1KoL4JQW6SmELFJBKPh7HqyLjl74ewmYMP6q/o3+gPqW+lr33y14LfjptCGkFnOzpxvZr4zFydWfpJa1o85Y/7Z84XFpeXSyovVtfXyxstWEg20K5tupCJ95ohEKj+UzdRPlTyLtRSBo2Tb6b/P/e2h1IkfhV/Sm1heBMIL/Z7vihRQt+yNOjowtVS12+P67VCogczMfbPT08Idfeqy97ieXbJRPY2cSG1lOxOO+tHuVpZNTcjMbrli1SwWc9KwC6NChTSi8h116IoicmlAAUkKKYWtSFCC75xssigGdkEjYBqWz35JGZWQO0CURIQA2sffw+28QEPcc86Es128onA0Mk3axPnIjA6i81cl7AT6AecrY97UF0bMnFd4A+2AcZkZPwNP6RoRszKDInJcy+zMvKuUerTH3fioL2Yk79P9y3MIjwbWZ49JHzjSA4fD9yEmEEI3UUE+5TGDyR1fQQvWklnCglGAT0Pn00c9WLP9/1InjdZuzbZq9snbysF2sfAlek1vqIqtvqMDOqIG6nDpO91j6n+Mb8ad8dP49RRqzBU5r+gfMX4/AhXLt1E=</latexit><latexit sha1_base64="CZG/0i/7sWxMenqDImDiLkIc+6M=">AAADMnichVFbSxtREB7X1kusGtvHviwNQgQNu1KoL4JQW6SmELFJBKPh7HqyLjl74ewmYMP6q/o3+gPqW+lr33y14LfjptCGkFnOzpxvZr4zFydWfpJa1o85Y/7Z84XFpeXSyovVtfXyxstWEg20K5tupCJ95ohEKj+UzdRPlTyLtRSBo2Tb6b/P/e2h1IkfhV/Sm1heBMIL/Z7vihRQt+yNOjowtVS12+P67VCogczMfbPT08Idfeqy97ieXbJRPY2cSG1lOxOO+tHuVpZNTcjMbrli1SwWc9KwC6NChTSi8h116IoicmlAAUkKKYWtSFCC75xssigGdkEjYBqWz35JGZWQO0CURIQA2sffw+28QEPcc86Es128onA0Mk3axPnIjA6i81cl7AT6AecrY97UF0bMnFd4A+2AcZkZPwNP6RoRszKDInJcy+zMvKuUerTH3fioL2Yk79P9y3MIjwbWZ49JHzjSA4fD9yEmEEI3UUE+5TGDyR1fQQvWklnCglGAT0Pn00c9WLP9/1InjdZuzbZq9snbysF2sfAlek1vqIqtvqMDOqIG6nDpO91j6n+Mb8ad8dP49RRqzBU5r+gfMX4/AhXLt1E=</latexit><latexit sha1_base64="CZG/0i/7sWxMenqDImDiLkIc+6M=">AAADMnichVFbSxtREB7X1kusGtvHviwNQgQNu1KoL4JQW6SmELFJBKPh7HqyLjl74ewmYMP6q/o3+gPqW+lr33y14LfjptCGkFnOzpxvZr4zFydWfpJa1o85Y/7Z84XFpeXSyovVtfXyxstWEg20K5tupCJ95ohEKj+UzdRPlTyLtRSBo2Tb6b/P/e2h1IkfhV/Sm1heBMIL/Z7vihRQt+yNOjowtVS12+P67VCogczMfbPT08Idfeqy97ieXbJRPY2cSG1lOxOO+tHuVpZNTcjMbrli1SwWc9KwC6NChTSi8h116IoicmlAAUkKKYWtSFCC75xssigGdkEjYBqWz35JGZWQO0CURIQA2sffw+28QEPcc86Es128onA0Mk3axPnIjA6i81cl7AT6AecrY97UF0bMnFd4A+2AcZkZPwNP6RoRszKDInJcy+zMvKuUerTH3fioL2Yk79P9y3MIjwbWZ49JHzjSA4fD9yEmEEI3UUE+5TGDyR1fQQvWklnCglGAT0Pn00c9WLP9/1InjdZuzbZq9snbysF2sfAlek1vqIqtvqMDOqIG6nDpO91j6n+Mb8ad8dP49RRqzBU5r+gfMX4/AhXLt1E=</latexit>

N
<latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit><latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit><latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit><latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit>
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<latexit sha1_base64="/eP/DLN4zpQ9h23vpG6p/hAY1cQ=">AAADMnichVFbSxtREB63tRq1bbSPfVkahARs2BVBXwTBtoSagkVzgUTD2fVku+TshbObgA3rr+rf6A+ob8VX33y10G/HVWiDOMvZmfPNzHfm4sTKT1LL+jVnPHs+/2JhsbS0vPLy1evy6lo7icbalS03UpHuOiKRyg9lK/VTJbuxliJwlOw4o/3c35lInfhReJyex/IkEF7oD31XpIAGZW/a14GppapfHDQvJkKNZWbumv2hFu7084C9B83slI3qUeREqpa9n3E0G3Ytyx5NyMxBuWLVLRZz1rALo0KFHEblS+rTGUXk0pgCkhRSCluRoARfj2yyKAZ2QlNgGpbPfkkZLSF3jCiJCAF0hL+HW69AQ9xzzoSzXbyicDQyTVrH+cSMDqLzVyXsBPoW5ztj3qMvTJk5r/Ac2gFjiRm/AE/pGyKeygyKyPtans7Mu0ppSDvcjY/6YkbyPt0Hng/waGAj9pj0kSM9cDh8n2ACIXQLFeRTvmcwueMzaMFaMktYMArwaeh8+qgHa7b/X+qs0d6s21bd/rpV2dsoFr5Ib+kdVbHVbdqjBh2iDpd+0g2m/sf4YVwav42ru1Bjrsh5Q/+Icf0XE0e3UA==</latexit><latexit sha1_base64="/eP/DLN4zpQ9h23vpG6p/hAY1cQ=">AAADMnichVFbSxtREB63tRq1bbSPfVkahARs2BVBXwTBtoSagkVzgUTD2fVku+TshbObgA3rr+rf6A+ob8VX33y10G/HVWiDOMvZmfPNzHfm4sTKT1LL+jVnPHs+/2JhsbS0vPLy1evy6lo7icbalS03UpHuOiKRyg9lK/VTJbuxliJwlOw4o/3c35lInfhReJyex/IkEF7oD31XpIAGZW/a14GppapfHDQvJkKNZWbumv2hFu7084C9B83slI3qUeREqpa9n3E0G3Ytyx5NyMxBuWLVLRZz1rALo0KFHEblS+rTGUXk0pgCkhRSCluRoARfj2yyKAZ2QlNgGpbPfkkZLSF3jCiJCAF0hL+HW69AQ9xzzoSzXbyicDQyTVrH+cSMDqLzVyXsBPoW5ztj3qMvTJk5r/Ac2gFjiRm/AE/pGyKeygyKyPtans7Mu0ppSDvcjY/6YkbyPt0Hng/waGAj9pj0kSM9cDh8n2ACIXQLFeRTvmcwueMzaMFaMktYMArwaeh8+qgHa7b/X+qs0d6s21bd/rpV2dsoFr5Ib+kdVbHVbdqjBh2iDpd+0g2m/sf4YVwav42ru1Bjrsh5Q/+Icf0XE0e3UA==</latexit><latexit sha1_base64="/eP/DLN4zpQ9h23vpG6p/hAY1cQ=">AAADMnichVFbSxtREB63tRq1bbSPfVkahARs2BVBXwTBtoSagkVzgUTD2fVku+TshbObgA3rr+rf6A+ob8VX33y10G/HVWiDOMvZmfPNzHfm4sTKT1LL+jVnPHs+/2JhsbS0vPLy1evy6lo7icbalS03UpHuOiKRyg9lK/VTJbuxliJwlOw4o/3c35lInfhReJyex/IkEF7oD31XpIAGZW/a14GppapfHDQvJkKNZWbumv2hFu7084C9B83slI3qUeREqpa9n3E0G3Ytyx5NyMxBuWLVLRZz1rALo0KFHEblS+rTGUXk0pgCkhRSCluRoARfj2yyKAZ2QlNgGpbPfkkZLSF3jCiJCAF0hL+HW69AQ9xzzoSzXbyicDQyTVrH+cSMDqLzVyXsBPoW5ztj3qMvTJk5r/Ac2gFjiRm/AE/pGyKeygyKyPtans7Mu0ppSDvcjY/6YkbyPt0Hng/waGAj9pj0kSM9cDh8n2ACIXQLFeRTvmcwueMzaMFaMktYMArwaeh8+qgHa7b/X+qs0d6s21bd/rpV2dsoFr5Ib+kdVbHVbdqjBh2iDpd+0g2m/sf4YVwav42ru1Bjrsh5Q/+Icf0XE0e3UA==</latexit><latexit sha1_base64="/eP/DLN4zpQ9h23vpG6p/hAY1cQ=">AAADMnichVFbSxtREB63tRq1bbSPfVkahARs2BVBXwTBtoSagkVzgUTD2fVku+TshbObgA3rr+rf6A+ob8VX33y10G/HVWiDOMvZmfPNzHfm4sTKT1LL+jVnPHs+/2JhsbS0vPLy1evy6lo7icbalS03UpHuOiKRyg9lK/VTJbuxliJwlOw4o/3c35lInfhReJyex/IkEF7oD31XpIAGZW/a14GppapfHDQvJkKNZWbumv2hFu7084C9B83slI3qUeREqpa9n3E0G3Ytyx5NyMxBuWLVLRZz1rALo0KFHEblS+rTGUXk0pgCkhRSCluRoARfj2yyKAZ2QlNgGpbPfkkZLSF3jCiJCAF0hL+HW69AQ9xzzoSzXbyicDQyTVrH+cSMDqLzVyXsBPoW5ztj3qMvTJk5r/Ac2gFjiRm/AE/pGyKeygyKyPtans7Mu0ppSDvcjY/6YkbyPt0Hng/waGAj9pj0kSM9cDh8n2ACIXQLFeRTvmcwueMzaMFaMktYMArwaeh8+qgHa7b/X+qs0d6s21bd/rpV2dsoFr5Ib+kdVbHVbdqjBh2iDpd+0g2m/sf4YVwav42ru1Bjrsh5Q/+Icf0XE0e3UA==</latexit>

a)
<latexit sha1_base64="7Ie+cpvrufkQtH96HZNd8La/wdM=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CKbdFuX5kU2LbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuw4kSdkYllvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbMhzGLq+7oRfGLYdJ7omA1xOReLwVxZz5jsebzuBUxZsjHksRBjfJOOIdn/UD0RMuSwBds8O7QtEqWXqZs46dOkVKVy0svNMtdSkkl4bkE6eAEvgeMZL42mSTRRGwDk2BxfCEjnN6pDxyh2BxMBjQAf59nNopGuCsNKXOdnGLhx0j06R97Aut6ICtbuXwJewH9kRj/X9vmGplVeEY1oFiTitWgSd0D8a8TD9lftcyP1N1lVCPTnQ3AvVFGlF9uj86Z4jEwAY6YtK5Zvah4ejzCC8QwNZRgXrlbwVTd9yFZdpyrRKkigx6Max6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHi56e6YVejaohjYnx8EU1MmnODv1axtMnVxiPDQ==</latexit><latexit sha1_base64="7Ie+cpvrufkQtH96HZNd8La/wdM=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CKbdFuX5kU2LbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuw4kSdkYllvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbMhzGLq+7oRfGLYdJ7omA1xOReLwVxZz5jsebzuBUxZsjHksRBjfJOOIdn/UD0RMuSwBds8O7QtEqWXqZs46dOkVKVy0svNMtdSkkl4bkE6eAEvgeMZL42mSTRRGwDk2BxfCEjnN6pDxyh2BxMBjQAf59nNopGuCsNKXOdnGLhx0j06R97Aut6ICtbuXwJewH9kRj/X9vmGplVeEY1oFiTitWgSd0D8a8TD9lftcyP1N1lVCPTnQ3AvVFGlF9uj86Z4jEwAY6YtK5Zvah4ejzCC8QwNZRgXrlbwVTd9yFZdpyrRKkigx6Max6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHi56e6YVejaohjYnx8EU1MmnODv1axtMnVxiPDQ==</latexit><latexit sha1_base64="7Ie+cpvrufkQtH96HZNd8La/wdM=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CKbdFuX5kU2LbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuw4kSdkYllvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbMhzGLq+7oRfGLYdJ7omA1xOReLwVxZz5jsebzuBUxZsjHksRBjfJOOIdn/UD0RMuSwBds8O7QtEqWXqZs46dOkVKVy0svNMtdSkkl4bkE6eAEvgeMZL42mSTRRGwDk2BxfCEjnN6pDxyh2BxMBjQAf59nNopGuCsNKXOdnGLhx0j06R97Aut6ICtbuXwJewH9kRj/X9vmGplVeEY1oFiTitWgSd0D8a8TD9lftcyP1N1lVCPTnQ3AvVFGlF9uj86Z4jEwAY6YtK5Zvah4ejzCC8QwNZRgXrlbwVTd9yFZdpyrRKkigx6Max6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHi56e6YVejaohjYnx8EU1MmnODv1axtMnVxiPDQ==</latexit><latexit sha1_base64="7Ie+cpvrufkQtH96HZNd8La/wdM=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CKbdFuX5kU2LbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuw4kSdkYllvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbMhzGLq+7oRfGLYdJ7omA1xOReLwVxZz5jsebzuBUxZsjHksRBjfJOOIdn/UD0RMuSwBds8O7QtEqWXqZs46dOkVKVy0svNMtdSkkl4bkE6eAEvgeMZL42mSTRRGwDk2BxfCEjnN6pDxyh2BxMBjQAf59nNopGuCsNKXOdnGLhx0j06R97Aut6ICtbuXwJewH9kRj/X9vmGplVeEY1oFiTitWgSd0D8a8TD9lftcyP1N1lVCPTnQ3AvVFGlF9uj86Z4jEwAY6YtK5Zvah4ejzCC8QwNZRgXrlbwVTd9yFZdpyrRKkigx6Max6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHi56e6YVejaohjYnx8EU1MmnODv1axtMnVxiPDQ==</latexit>

b)
<latexit sha1_base64="hMKbhFGRya+JktoKRUd8WMfz1Jk=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CJJuq1L82KzLbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuy4sc8TaVlvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbSTQUHqt7kR+JluskzOchq0sufdaKBXMC12dNd3Cq4s0REwmPwhs5jlkncPoh73HPkYCu3cO7QtEqWXqZs46dOkVKVy0qvNMtdSkij4YUEKOQJHyfHErwtckmi2JgHZoCE/C4jjN6pDxyh2AxMBygA/z7OLVTNMRZaSY628MtPrZApkn72Bda0QVb3crgJ7Af2BON9f+9YaqVVYVjWBeKOa1YBS7pHox5mUHK/K5lfqbqSlKPTnQ3HPXFGlF9ej86Z4gIYAMdMelcM/vQcPV5hBcIYeuoQL3yt4KpO+7COtoyrRKmig70BKx6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHh56e6YVejaqRGBPj4YtqZNKcHfq1jKdPWX+PDg==</latexit><latexit sha1_base64="hMKbhFGRya+JktoKRUd8WMfz1Jk=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CJJuq1L82KzLbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuy4sc8TaVlvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbSTQUHqt7kR+JluskzOchq0sufdaKBXMC12dNd3Cq4s0REwmPwhs5jlkncPoh73HPkYCu3cO7QtEqWXqZs46dOkVKVy0qvNMtdSkij4YUEKOQJHyfHErwtckmi2JgHZoCE/C4jjN6pDxyh2AxMBygA/z7OLVTNMRZaSY628MtPrZApkn72Bda0QVb3crgJ7Af2BON9f+9YaqVVYVjWBeKOa1YBS7pHox5mUHK/K5lfqbqSlKPTnQ3HPXFGlF9ej86Z4gIYAMdMelcM/vQcPV5hBcIYeuoQL3yt4KpO+7COtoyrRKmig70BKx6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHh56e6YVejaqRGBPj4YtqZNKcHfq1jKdPWX+PDg==</latexit><latexit sha1_base64="hMKbhFGRya+JktoKRUd8WMfz1Jk=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CJJuq1L82KzLbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuy4sc8TaVlvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbSTQUHqt7kR+JluskzOchq0sufdaKBXMC12dNd3Cq4s0REwmPwhs5jlkncPoh73HPkYCu3cO7QtEqWXqZs46dOkVKVy0qvNMtdSkij4YUEKOQJHyfHErwtckmi2JgHZoCE/C4jjN6pDxyh2AxMBygA/z7OLVTNMRZaSY628MtPrZApkn72Bda0QVb3crgJ7Af2BON9f+9YaqVVYVjWBeKOa1YBS7pHox5mUHK/K5lfqbqSlKPTnQ3HPXFGlF9ej86Z4gIYAMdMelcM/vQcPV5hBcIYeuoQL3yt4KpO+7COtoyrRKmig70BKx6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHh56e6YVejaqRGBPj4YtqZNKcHfq1jKdPWX+PDg==</latexit><latexit sha1_base64="hMKbhFGRya+JktoKRUd8WMfz1Jk=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkVQkJL0oseCD7wUqtgH1CJJuq1L82KzLbTVozev+t/0t3jw2zUKWqQbNjP7zTffzuy4sc8TaVlvGWNhcWl5JZvLr66tb2wWtrYbSTQUHqt7kR+JluskzOchq0sufdaKBXMC12dNd3Cq4s0REwmPwhs5jlkncPoh73HPkYCu3cO7QtEqWXqZs46dOkVKVy0qvNMtdSkij4YUEKOQJHyfHErwtckmi2JgHZoCE/C4jjN6pDxyh2AxMBygA/z7OLVTNMRZaSY628MtPrZApkn72Bda0QVb3crgJ7Af2BON9f+9YaqVVYVjWBeKOa1YBS7pHox5mUHK/K5lfqbqSlKPTnQ3HPXFGlF9ej86Z4gIYAMdMelcM/vQcPV5hBcIYeuoQL3yt4KpO+7COtoyrRKmig70BKx6fdSDMdt/hzrrNMol2yrZV+Vi5SgdeJZ2aY8OMNVjqtAl1VCHh56e6YVejaqRGBPj4YtqZNKcHfq1jKdPWX+PDg==</latexit>

N
<latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit><latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit><latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit><latexit sha1_base64="gXE2OXdEGtn5m8+etM9qyFm2Q8U=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICURQY8FH3hQacE+oBbZpNu4NC8220It3rx51R+nv8WDX9ZU0CJu2MzsNzPfvJzYF4myrLecMTe/sLiULxSXV1bX1ksbm80kGkqXN9zIj2TbYQn3RcgbSiift2PJWeD4vOUMTlJ7a8RlIqLwRo1j3g2YF4q+cJkCVL++K5WtiqWPOavYmVKm7NSi0jvdUo8icmlIAXEKSUH3iVGCr0M2WRQD69IEmIQmtJ3TIxURO4QXhwcDOsDfw6uToSHeKWeio11k8XElIk3axT3XjA6806wcegL5gfugMe/PDBPNnFY4hnTAWNCMV8AV3cPjv8gg85zW8n9k2pWiPh3rbgTqizWS9ul+85zCIoENtMWkM+3pgcPR7xEmEEI2UEE65SmDqTvuQTItuWYJM0YGPgmZTh/1YM3276XOKs2Dim1V7PphubqfLTxP27RDe9jqEVXpgmqow0WeZ3qhV+PSkMbYmHy5GrksZot+HOPpE6Gajsk=</latexit>

Achtung! Verschiedene 
Datenmengen und 
Achsenskalen beachten!



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 181

7.6   Kullback-Leibler-Divergenz

Erzeugung von Gleichverteilung mittels Punkttausch zw. schlechten Trainings- und Validierungsdaten

Iteration 1

• Extrembeispiel von schlecht verteilten blauen Trainingsdaten (alle Punkte links) 
und roten Validierungsdaten (alle Punkte rechts).

• Optimierungsalgorithmus tauscht Punkte beider Datensätze, um die KL-Divergenz beider geschätzten Dichten zu verbessern.

7.   Dichteschätzung
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Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 182

7.6   Kullback-Leibler-Divergenz

Erzeugung von Gleichverteilung mittels Punkttausch zw. schlechten Trainings- und Validierungsdaten

Iteration 3

7.   Dichteschätzung
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Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 183

7.6   Kullback-Leibler-Divergenz

Erzeugung von Gleichverteilung mittels Punkttausch zw. schlechten Trainings- und Validierungsdaten

Iteration 6

7.   Dichteschätzung
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7.6   Kullback-Leibler-Divergenz

Konvergenz der Tauschoptimierung
• Teil-Verlustfunktionen = KL-Divergenzen der geschätzten Dichten für Trainings- und Validierungsdaten. 
• Aggregierte Verlustfunktion ist das geometrische Mittel der Verlustfunktionen auf Trainingsdaten und Validierungsdaten.  

7.   Dichteschätzung
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8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.1   Bedeutung der Datenpunktverteilung

Motivation
• Die Qualität von datenbasierenden Modellen hängt stark von der Verteilung der genutzten Trainingsdaten ab.
• In der Anwendung können zwei verschiedene Fälle unterschieden werden:
- Datensatz ist noch nicht vorhanden →  1. Design of Experiments (DoE): Gewünschte Lage der Datenpunkte  2. Messung
- Datensatz ist vorhanden → Daten können direkt für das Training eines Modells verwendet werden

• Hierbei müssen der dynamische und statische Fall getrennt voneinander betrachtet werden.
→ Reihenfolge der Datenpunkte im dynamischen Fall relevant, im statischen nicht.

• Allgemein: Wenn kein Vorwissen über den betrachteten Prozess vorhanden ist, sollten bei statischen und dynamischen 
Prozessen möglichst gleichverteilte Daten verwendet werden.

8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.1   Bedeutung der Datenpunktverteilung

A)  Statischer Fall: Sobol Sequenzen vs. Latin Hypercube Designs
• Im statischen Fall kann man auf 2 unterschiedliche Arten gleichverteilte Datenpunkte erzeugen: 
- stochastisch bzw. zufällig (in MATLAB mit rand)
- deterministisch (quasi-stochastisch)

• Es gibt es zwei dominierende Verfahren, um deterministisch gleichverteilte Daten zu erstellen:
1. Sobol-Sequenzen
- quasi-zufällige (keine wirkliche Zufälligkeit) Sequenzen mit geringer Diskrepanz (gleichverteilt)
- sehr geringer Rechenaufwand für beliebig große Anzahl an Datenpunkten und Dimensionen
- deutlich verbesserte Raumfüllung im Vergleich zu zufälligen Daten
2. Optimierte Latin Hypercube (LH) Designs
- jeder Eingang / Dimension wird in N Levels (meist äquidistant) diskretisiert
- ein N x N x ... x N-Gitter entsteht, wo jede Gitterline genau einmal mit einem Punkt besetzt ist, 

d.h. es gibt insgesamt N Datenpunkte  
- im Gegensatz zu Sobol-Sequenzen nicht-kollabierendes Design: Punkte fallen bei 

1D-Projektion (auf eine Achse) nicht zusammen, d.h. sind unterschiedlich
- ohne Optimierung typischerweise schlechter raumfüllend als Sobol-Sequenzen
- durch Optimierung, z.B. maximin: Bessere Raumfüllung als Sobol-Sequenzen möglich

8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.1   Bedeutung der Datenpunktverteilung

A)  Quasi-zufällige Sequenzen mit niedriger Diskrepanz 
• Sequenzen mit niedriger Diskrepanz erfüllen die Eigenschaft, dass jedes 

Subset (Teil-Sequenz) dieser Sequenz eine niedrige Diskrepanz besitzt.
• Hier: Subset liegt in einer bestimmten geometrischen Form/Volumen, d.h. man 

betrachtet die Punkte, die in einen (Hyper)kubus, (Hyper)sphäre, etc. fallen.
• Diskrepanz: Variation des Verhältnisses zwischen der Anzahl der Punkte, die 

in ein beliebiges Subset fallen und dem Maß der geometrische Form/Volumen.
• Niedrige Diskrepanz = Wenig schwankende Punktdichte überall

→  Gleichmäßig raumfüllende Sequenzen.
• Sequenzen mit niedriger Diskrepanz werden ebenfalls quasi-zufällig

(quasi-random) genannt, da sie häufig als Ersatz von gleichverteilten 
Zufallszahlen verwendet werden.

• Das „quasi“ soll hervorheben, dass zwar Eigenschaften mit echtem Zufall 
geteilt werden, es sich aber nicht um echten Zufall handelt (deterministisch).

8.   Verteilung der Datenpunkte
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Beispiel rechts: 
100 gleichverteilte Datenpunkte im Raum [0, 1]2. 
Der Flächeninhalt (≙ Maß im 2D-Fall) von 4 Subsets wurde ausgewertet 
(Quadrate lila, gelb, rot, blau) und ein proportionaler Zusammenhang 
zwischen Fläche und Anzahl der Datenpunkte festgestellt.
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8.1   Bedeutung der Datenpunktverteilung

A)  Gewünschte Eigenschaften von Latin Hypercube Designs
1. Raumfüllung
• Das Design sollte den gesamten Eingangsraum gleichmäßig abdecken

→ LHDs erfüllen diese Eigenschaft erst nach einer Optimierung
2. Nicht-kollabierend
• Alle Projektionen der Daten auf eine Achse sollen zu unterschiedlichen Werten auf dieser Achse führen.

→ Strukturbedingte Eigenschaft von LHDs

8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.1   Bedeutung der Datenpunktverteilung

8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.1   Bedeutung der Datenpunktverteilung

B)  Anregungssignale für nichtlineare dynamische Modelle
• Im dynamischen Fall muss man unterschieden:
- Anregungssignal u(k) (SISO) bzw. ui(k), i = 1, 2, ..., p (MISO)
- Regressorraum [ u(k-1) ... u(k-m) y(k-1) ... y(k-m) ], 

d.h. Eingangsraum des Modells. Je nach Dynamikrealisierung 
des Modells ergeben sich unterschiedliche Regressorräume.

• Diverse populäre Anregungssignale existieren für dynamische Modelle
- (A)PRBS, Multisinus, Chirp, ...

• Das Anregungssignal bestimmt im nichtlinearen Fall die Daten-
verteilung für den Eingangsraum des nichtlinearen Approximators.

• Gleichverteilte Daten sind zu bevorzugen, besonders wenn kein/wenig 
Vorwissen über den zu untersuchenden Prozess vorhanden ist. 
Das ist aber selbst annähernd sehr schwierig zu erreichen. 

• Anforderungen an Anregungssignale:
- Abdeckung (coverage) des Amplitudenbereichs
- Abdeckung (coverage) des Frequenzspektrums
- Berücksichtigung der Betriebsbedingungen

(z.B. Rate Constraints, Bedingungen für einen sicheren Betrieb).
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8.1   Bedeutung der Datenpunktverteilung
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• Datenpunkte konzentriert auf 

statischem Equilibrium

Chirp
• Niedrig- bis hochfrequentes 

Signal
• Datenpunkte fehlen im 

Equilibrium und an den 
Rändern des Eingangsraums

APRBS
• Sprünge: hochfrequent, 

konstante Stellen: 
niedrigfrequent

• Datenpunkte fehlen in 
„Spalten“ des Eingangsraums 

Multisinus
• Niedrig- bis hochfrequentes 

Signal
• Datenpunkte fehlen an den 

Rändern des Eingangsraums
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Grundlagen der Informationstheorie
• Geht auf Claude Shannon zurück
• Beschäftigt sich mit Informationsgehalt und Entropie in der Informationsübertragung, 

Datenkompression, etc.
• Informationsgehalt:

- Jedes Zeichen i besitzt eine Auftrittswahrscheinlichkeit pi
- Eine zu versendende Nachricht besteht aus einer Kette von Zeichen eines Alphabets
- Alphabet: Z.B. das deutsche Alphabet; Zeichen: Buchstaben des Alphabets;

Nachricht: Ein Wort/Satz/Text
• Informationsgehalt kann allgemein als Überraschungswert verstanden werden. Der 

Informationsgehalt eines Zeichens ist seine statistische Signifikanz. Er bezeichnet also 
die minimale Anzahl von Bits, die benötigt werden, um ein Zeichen (also eine Informations-
einheit) darzustellen oder zu übertragen. [https://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgehalt]

• In der Informationstheorie ist die Entropie definiert als der Erwartungswert des Informations-
gehalts (Summe der mit Wahrscheinlichkeiten gewichteten Informationengehalte):

→ Ein Maß für den mittleren Informationsgehalt einer Nachricht pro Zeichen

8.2   Information und Entropie
Beispiel: Der Buchstabe Q hat im 
deutschen Alphabet eine sehr 
geringe Auftrittswahrscheinlichkeit
à Hoher Informationsgehalt, da er 
die Menge der möglichen Wörter 
stark einschränkt

8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.2   Information und Entropie

Entropie (kontinuierlich)
• Die Entropie einer Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) ist: 

• Die Entropie kann als durchschnittlicher Informationsgehalt der Messung einer Zufallsvariable verstanden werden. 
• Alternative Interpretationen sind die durchschnittliche Stärke/Menge an Überraschung oder Unsicherheit. 

Kreuz-Entropie (kontinuierlich)
• Die Kreuz-Entropie kann als ein Vorläufer der KL-Divergenz betrachtet werden. Sie misst auch die Ähnlichkeit zweier 

Wahrscheinlichkeitsdichten: 

• Die Kreuz-Entropie hat aber den großen Nachteil, dass H(P, P) = H(P) ≠ 0. P und P sind sich aber maximal ähnlich, weil 
identisch; daher ist diese Eigenschaft sehr wünschenswert. Wenn man aber die Entropie von P von der Kreuz-Entropie von 
P und Q abzieht, erhält man die KL-Divergenz mit genau dieser Eigenschaft: 

8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.2   Information und Entropie

Kullback-Leibler (KL) Divergenz 
• Wie kann man die „Übereinstimmung“ oder den „Unterschied“ zweier Wahrscheinlichkeitsdichten beurteilen? 
• Eine sehr weit verbreitetes Maß ist die Kullback-Leibler-Divergenz (auch relative Entropie genannt): 

Kontinuierliche Zufallsvariablen: Diskrete Zufallsvariablen:

• Hierzu wird angenommen: 
- p(x): Wahre Wahrscheinlichkeitsdichte 
- q(x): Approximation der Wahrscheinlichkeitsdichte
Wie gut beschreibt eine Approximation q(x) die Realität p(x)?

• Die KL-Divergenz wird auch als Informationsgewinn verstanden, den man erzielt, wenn statt der Approximation q(x) das 
wahre p(x) verwendet würde. 

• Wird manchmal als                   , typischerweise aber als                        geschrieben. 
• Wenn q(x) → p(x), dann DKL(p,q) → 0
• Abstände oder Metriken sind symmetrisch. Z.B. ist der Abstand von Punkt A zu Punkt B gleich groß, wie der Abstand von 

Punkt B zu Punkt A, also formelmäßig: d(A,B) = d(B,A) für eine „normale“ Definition der Abstandsfunktion d. 
• Die KL-Divergenz ist nicht symmetrisch! D.h. DKL(p,q) ≠ DKL(q,p). Daher ist sie auch formal kein Abstand. 

8.   Verteilung der Datenpunkte

P, Q:  Wahrscheinlichkeitsverteilungen
p, q:   Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichten
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8.2   Information und Entropie

Beispiele: Kullback-Leibler (KL) Divergenz 
• Beachte: 

• D.h. die KL-Divergenz entspricht der 
Differenz der Logarithmen der Dichten, 
gewichtet mit der wahren Dichte p(x),
integriert über alle Ereignisse x.

• Diese Gewichtung betont die häufigen/
wahrscheinlichen Ereignisse während die
seltenen/unwahrscheinlichen kaum relevant
sind. 

• Durch diese Gewichtung mit p(x) (und nicht 
mit q(x)) entsteht die Asymmetrie zwischen
p(x) und q(x). 

8.   Verteilung der Datenpunkte

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Kullback–Leibler_divergence
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8.3   Trainings-, Validierungs- und Testdaten

Bias-Varianz Dilemma
→ Abschnitt 1.4

Aufteilung der Datensätze für Training, Validierung, Test und verschiedene Ansätze zur Validierung
→ Abschnitt 2.6

Datenpunktverteilung der unterschiedlichen Datensätze
• Trainingsdatensatz sollte alle Arbeitspunkte und Betriebsmodi enthalten
• Testdaten
- ähnlich verteilt wie Trainingsdaten: Realistische Bewertung der Modellgüte
- anders verteilt als Trainingsdaten: Testfehler groß! Viel Extrapolation beim Testen! 

Aber keine Aussage zur Modellgüte in Betriebsbereichen der Trainingsdaten
• Was tun, wenn Trainingsdaten anders verteilt sind als bei Modellverwendung?
- Idee: Teile des Modells (z.B. Struktur) werden aus ursprünglichem Modell (aus Original-Trainingsdaten) übernommen. 

Andere Teile werden an einen neuen Trainingsdatensatz (neue Datenverteilung) angepasst. 
- Methoden: Transfer Learning oder Domain Adaptation

8.   Verteilung der Datenpunkte
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8.3   Trainings-, Validierungs- und Testdaten

Datenpunktverteilung des Trainingsdatensatzes 
• Genauigkeit datengetriebener Modelle wird der Datenpunktdichte entsprechen 
- Trainingsdaten dicht → hohe Genauigkeit
- Trainingsdaten dünn → niedrige Genauigkeit

• Was tun bei ungleicher Punktverteilung?
- Punktselektion → Abschnitt 8.4
- Punktgewichtung → Abschnitt 8.5
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8.4   Punktselektion

Problematik
• Mittels Punktselektion wird aus einem Original-Datensatz ein 

kleineres Subset an Daten ausgewählt. 
• Diese Selektion kann 2 Ziele verfolgen:

1. Reduktion der Datenmenge
2. Andere, bessere Verteilung der Daten des Subsets

• Zu 1.
- damit Trainingsdaten in den Speicher passen
- damit sie bei Batch-Verfahren (z.B. Least-Squares) in einem 

Schritt verarbeitet werden können
• Zu 2.
- damit alle Arbeitsbereiche im datengetriebenen Modell gleich 

stark repräsentiert sind
- damit besonders wichtige Arbeitsbereiche hervorgehoben werden 

können (bessere Performance auf Kosten der anderen Bereiche)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Gleichverteilter Datensatz

Selektiertes Subset

8.   Verteilung der Datenpunkte



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 201

Punktselektion basierend auf geschätzten Wahrscheinlichkeitsdichten
• In einer aktuellen Veröffentlichung* wird eine Methode 

vorgestellt, mit der entweder
1. ein dem originalen Datensatz möglichst ähnliches Subset

selektiert werden kann oder  
2. ein Subset selektiert werden kann, welches einer 

gewünschten Dichte möglichst ähnlich ist
• Besonderheit: Die Auswertung der Dichtewerte geschieht 

nur an den Datenpunkten des Subsets
→ Deutlich effizienter als die Auswertung mit Monte Carlo 
Sampling

• Gieriges (greedy) Vorgehen: Es werden einem leeren 
Subset die Datenpunkte aus dem originalen Datensatz 
hinzugefügt, die den Abstand von zwei geschätzten 
Wahrscheinlichkeitsdichten minimieren

8.4   Punktselektion

*Quelle: T.J. Peter, O. Nelles: Fast and simple dataset selection for machine learning,
at – Automatisierungstechnik 2019; 61(10):833-842.
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1. Reduktion der Datenmenge
• Ziele des Vorgehens: Datenmenge reduzieren, 
- damit Trainingsdaten in den Speicher passen,
- damit sie bei Batch-Verfahren (z.B. Least-Squares) in 

einem Schritt verarbeitet werden können.
• Einem leeren Subset werden hier nach und nach die 

Datenpunkte aus dem originalen Datensatz hinzugefügt, die 
den Abstand der Wahrscheinlichkeitsdichten von Subset
und originalem Datensatz minimieren

• Dabei sind verschiedene Abbruchkriterien denkbar:
- Das Subset hat enthält eine gewünschte Anzahl von 

Datenpunkten
- Kriterium auf Basis von anderen Maßen wie z.B. der 

KL-Divergenz

8.4   Punktselektion
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<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

subset
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

selection
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

�<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit> e(u)
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

discrepancy
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

q̂(u)
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

pdf estimation
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

pdf estimation
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

target
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

distribution
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>
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2. Andere, bessere Verteilung der Daten des Subsets
• Ziele des Vorgehens: Datenpunkte selektieren,
- um alle Arbeitsbereiche im datengetriebenen Modell gleich 

stark zu repräsentieren,
- um damit besonders wichtige Arbeitsbereiche 

hervorzuheben (bessere Performance auf Kosten der 
anderen Bereiche).

• Dem leeren Subset werden Datenpunkte aus dem originalen 
Datensatz hinzugefügt, die den Abstand der 
Wahrscheinlichkeitsdichten von Subset und einer beliebigen, 
gewünschten Dichte minimieren

• Sinnvolle Wahl der gewünschten Dichte bei einem sehr 
ungleichmäßig verteilten originalen Datensatz: 
Gleichverteilung

• Allgemein kann aber jede beliebige Dichte als Zielverteilung 
verwendet werden

8.4   Punktselektion

data
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

selected
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

subset
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

d(u)
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

original data
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

subset
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

selection
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

�<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

e(u)
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

discrepancy
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

q̂(u)
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

pdf estimation
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

target
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

distribution
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>
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8.4   Punktselektion

Punktselektion basierend auf Informationskriterien
• Alternativer Ansatz*: Selektieren eines Subsets basierend 

auf Informationskriterien
• Verlustfunktion basiert auf zwei Informationskriterien:
1. Informationspotential (IP) des selektierten Subsets wird 

minimiert
- Subset besitzt dadurch die maximale Entropie 

→ Maximiert die Abdeckung des Raums und die 
Diversität der selektierten Punkte

2. Kreuzinformationspotential (KIP) zwischen originalem 
Datensatz und Subset wird maximiert
- Maximale Ähnlichkeit der pdfs von originalem Datensatz 

und selektiertem Subset
• Mit der Kombination aus diesen zwei Kriterien wird 

sichergestellt, dass das Subset sowohl den Raum gut 
abdeckt als auch dem originalen Datensatz ähnlich ist

*Quelle: A.R.C. Paiva. Information-theroretic dataset selection for fast kernel learning.
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Anchorage, USA, 2017.

Verlustfunktion:

IP KIP
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8.5   Punktgewichtung

Weighted Least Squares (WLS)
• In der Datenmodellierung sind gewichtete Fehlernormen sehr

verbreitet, z.B.: 

• Grundidee: Erweiterung der Verlustfunktion um eine 
Gewichtungsmatrix W , mit der jeder Fehlerterm einzeln mit wi
gewichtet werden kann (stehen in der Diagonale von W): 

• Durch ungleichmäßige Datenverteilungen können Modelle in 
manchen Bereichen performanter sein als in anderen.

• Falls dieser Einfluss ungewünscht ist, kann dem mit WLS 
entgegengewirkt werden.

• WLS kann unter anderem genutzt werden für
- die Reduzierung von Rauschen (z.B. Markow-Schätzung)
- die Reduzierung des Einflusses von ganzen Datenbereichen,
- oder die Fokussierung von Datenbereichen.

Beispiel: Kompensation von schlecht verteilten Daten
Polynomiales Modell, welches den Großteil der Eingangsdaten 
im grau markierten Bereich [-0.5,-1.5] vorliegen hat.
a) Schätzung des Modells mit LS
b) Schätzung des Modelles mit WLS

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
-1

1

3

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
-1

1

3

a) b)
<latexit sha1_base64="OY8T2ZNsmIursp/6KnRlpHfFAQI=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwICWRoh4LPvCg0IJ9QC2SpNu4NC82aSEWb9686o/T3+LBb9dU0CLdsJnZb2a+edmRx+PEMN5z2sLi0vJKvlBcXVvf2CxtbbficCQc1nRCLxQd24qZxwPWTHjisU4kmOXbHmvbwzNpb4+ZiHkY3CZpxHq+5QZ8wB0rAdRI70tlo2Koo88qZqaUKTv1sPRBd9SnkBwakU+MAkqge2RRjK9LJhkUAevRBJiAxpWd0RMVETuCF4OHBXSIv4tXN0MDvCVnrKIdZPFwBSJ12se9VIw2vGVWBj2G/MR9VJj7b4aJYpYVppA2GAuK8QZ4Qg/wmBfpZ57TWuZHyq4SGtCp6oajvkghsk/nh+ccFgFsqCw6XShPFxy2eo8xgQCyiQrklKcMuuq4D2kpyRRLkDFa4BOQcvqoB2s2/y51VmkdVczjSrVRLdcOs4XnaZf26ABbPaEaXVEddTjI80Kv9KZda0JLtcm3q5bLYnbo19GevwALuY79</latexit>y

<latexit sha1_base64="QO2fZ8NZorqXe1QfCHCLEFlLFOQ=">AAACz3ichVFNS8NAEH2N3/Wr6tFLsAgepKQi6lHwAy+Cgm0FK7JJt21smoRkW6lF8erNq/4z/S0efFlTQYt0w2Zm37x5O7Njh54bK8t6zxhj4xOTU9Mz2dm5+YXF3NJyOQ46kSNLTuAF0aUtYum5viwpV3nyMoykaNuerNitgyRe6coodgP/QvVCed0WDd+tu45QhMrVplBm7yaXtwqWXuawU0ydPNJ1FuQ+UEUNARx00IaED0Xfg0DM7wpFWAiJXaNPLKLn6rjEA7LM7ZAlyRBEW/w3eLpKUZ/nRDPW2Q5v8bgjZppY5z7WijbZya2Sfkz7yX2vsca/N/S1clJhj9am4oxWPCWu0CRjVGY7ZQ5qGZ2ZdKVQx57uxmV9oUaSPp0fnUNGImItHTFxpJkNatj63OUL+LQlVpC88kDB1B3XaIW2Uqv4qaKgXkSbvD7r4ZiLf4c67JS3CsWdwvb5dn5/Mx34NFaxhg1OdRf7OMEZ63Bwixe84s04N+6MR+Ppm2pk0pwV/FrG8xfwNJDo</latexit>

ŷ

<latexit sha1_base64="aER0zy0EJCU7J3vktNX/JuPwp3c=">AAADXHichVFda9RAFL3ZVO2nbi34UoTBpVqhLomU6otQsIovQgvd7kLTLpPsbHbYbBIms8VtyI/w5+mDf8MXHzwzprK2yE6Y3HvPPffMnblhnshCe943p+Eu3bv/YHlldW194+Gj5ubjsyKbqkh0oizJVC/khUhkKjpa6kT0ciX4JExENxy/N/nulVCFzNJTPcvFxYTHqRzKiGtA/ebXYMR1GUzTgVBGgwV6JDSv+mWgxRddZrmuKvaOBYkY6l02R+xdns6HXRbszWdZoGQ80i8vy1d+taBuPp71my2v7dnF7jp+7bSoXsdZ8zsFNKCMIprShASlpOEnxKnAd04+eZQDu6ASmIInbV5QRauonYIlwOBAx/jHiM5rNEVsNAtbHeGUBFuhktEO9kerGIJtThXwC9hf2NcWi/97QmmVTYcz2BCKK1bxM3BNIzAWVU5q5k0viyvNrTQN6a29jUR/uUXMPaO/OkfIKGBjm2H0wTJjaIQ2vsILpLAddGBe+UaB2RsPYLm1wqqktSKHnoI1r49+MGb/9lDvOmev2/5Be/9kv3W4Vw98mbbpGe1iqm/okD7RMfqI6Kfz1HnuvGj8cJfcNXfjD7Xh1DVb9M9yn/wGQnrClg==</latexit>

✓̂opt =
�
XTW X

��1
XTW y
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8.5   Punktgewichtung

Least-Squares-Schätzung unter Berücksichtigung der Kovarianz-Matrix des Rauschens
• Ist das Rauschen n(k) nicht weiß, sondern korreliert, dann kann man aus der Messung zu einem Zeitpunkt Informationen 

über das Rauschen zu einem anderen Zeitpunkt gewinnen.
• Diese Informationen stecken in der Kovarianz-Matrix des Rauschprozesses (identisch zur Korrelations-Matrix, da das 

Rauschen als mittelwertfrei angenommen werden kann). 
• Ist diese Kovarianz-Matrix als Rnn bekannt, so kann diese Information optimal in der LS-Formel verwendet werden. 
• Dies führt zur sogenannten Markow-Schätzung:

Also: 

• Durch die Inverse der Kovarianz-Matrix wird das Rauschen dekorreliert und dessen vorhersagbarer Anteil herausgerechnet. 
• Ist das Rauschen statistisch unabhängig oder gar weiß, vereinfacht sich die Kovarianz-Matrix zur Diagonal-Matrix. Dann 

ist die Markow-Schätzung identisch mit WLS, wobei jeder Messwert mit dem Kehrwert der Rauschvarianz gewichtet wird:
<latexit sha1_base64="ZtrCIHY27grhWWB1RYOzvR5YsHI=">AAADg3ichVFdT9RAFL2lolA/WPDRxDRuNGw0m3azAV5ISETjCwSNCyQUN9N2qJNtp810dgNu9n/5V/S3+OCZoYAsMUxze+89c+6Ze2fiKhe1DoJfzoL7YPHho6Vl7/GTp89WWqtrh3U5VgkfJGVequOY1TwXkg+00Dk/rhRnRZzzo3j03uwfTbiqRSm/6ouKnxYsk+JMJEwDGrZ+RmOZcmXK/S/DqZQzf9uLYp4JOY0LppU4n3lRLbKCfesN5XrY8d/4ASzK01LXJoki7xK5YfU6c4Ro0iQ3QXoLASeYV/5HcL9jRLhMr5sattpBN7DLvxuETdCmZh2Urd8UUUolJTSmgjhJ0ohzYlTjO6GQAqqAndIUmEIk7D6nGXmoHYPFwWBAR/hnyE4aVCI3mrWtTnBKDlOo9Ok17KNVjME2p3LENfwf2A+LZf89YWqVTYcX8DEUl63iHnBN38G4r7JomFe93F9pptJ0Rlt2GoH+KouYOZNrnV3sKGAju+PTB8vMoBHbfIIbkPADdGBu+UrBtxOn8Mx6blVko8igp+DN7aMfPHM4/6h3g8NeN9zo9j/32zvvmgdfohf0itbxqpu0Q5/oAH0kzktn19lz9t1F963bc/uX1AWnqXlOt5a7/ReYa8eE</latexit>

Rnn =

2

6664

�2
n(1) 0 . . . 0
0 �2

n(2) . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . �2

n(N)

3

7775

<latexit sha1_base64="6K+mAWR/JoVlyyBD6COEhYjUKXw=">AAADjnichVHbbtNAEB3XXFpzc+GRF4sI1EgQ7KhqeamoxEV9AQoibVDdRmt7a1ax19Z6E1GifB1fAd/CA2cXtyipUNcaz8zZM2dndpO6EI0Ow5/Oinvt+o2bq2verdt37t7z1+8fNNVEpXyQVkWlhglreCEkH2ihCz6sFWdlUvDDZPzK7B9OuWpEJT/rs5oflyyX4lSkTAMa+T/iicy4MuXBp9FMyvnJ7Fk0D3a8OOG5kLOkZFqJb3Mveh43Ii/ZSX8kN6Ju8CQIYXGRVboxSRx7Flng9btLlHjaJv+CbAEBJ1zWXpB83zUyXGYXrY38TtgL7QouB1EbdKhd+5X/i2LKqKKUJlQSJ0kacUGMGnxHFFFINbBjmgFTiITd5zQnD7UTsDgYDOgY/xzZUYtK5EazsdUpTilgCpUBPYa9tYoJ2OZUjriB/w37brH8vyfMrLLp8Aw+geKaVXwHXNNXMK6qLFvmeS9XV5qpNJ3SCzuNQH+1Rcyc6YXOa+woYGO7E9Aby8yhkdh8ihuQ8AN0YG75XCGwE2fwzHpuVWSryKCn4M3tox88c7T8qJeDg34v2uptftzs7D5tH3yVHtIj2sCrbtMu7dE++kidrvPBGTpfXN/dcnfcl3+pK05b84AWlrv3B3arysY=</latexit>

R�1
nn =

2

6664

1/�2
n(1) 0 . . . 0
0 1/�2

n(2) . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . 1/�2

n(N)

3

7775

<latexit sha1_base64="rbr0INjM5rJSAxGMBnE+PhtUWJs=">AAADcHicjVHbbtNAEB3HXHrhEuClEg8sREgFtZGNKkCtkCpxES9IBTVtpLqN1s7GWcVZW+tNRWr5c/go+AyeeeDs4qJAhcpa65k9c+bszE5cZLI0QfDVa/lXrl67vrS8snrj5q3b7Tt3D8p8phPRS/Is1/2YlyKTSvSMNJnoF1rwaZyJw3jy2sYPT4UuZa72zbwQx1OeKjmSCTeABu0v0ZibKpqpodBWg0VmLAyvB1VkxGdT5YWpa/aKRZkYmXW2QOyf7C8ePw0qpeqTajOsWbSxyGORlunYPGli/6mwGJkP2p2gG7jFLjph43SoWXt5+xtFNKScEprRlAQpMvAz4lTiO6KQAiqAHVMFTMOTLi6ophXkzsASYHCgE/xTnI4aVOFsNUuXneCWDFsjk9Fj7HdOMQbb3irgl7A/sM8clv7zhsop2wrnsDEUl53iB+CGxmBcljltmOe1XJ5puzI0opeuG4n6CofYPpPfOm8Q0cAmLsLorWOm0Ijd+RQvoGB7qMC+8rkCcx0PYbmzwqmoRpFDT8Pa10c9GHP491AvOgfPuuHz7tbHrc7uRjPwJbpPj2gdU31Bu/Se9lBH4q16obft7bS++2v+A//hL2rLa3Lu0R/Lf/oTWDzKIw==</latexit>

✓̂opt =
�
XTR�1
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��1

XTR�1
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8.5   Punktgewichtung

Anwendung: WLS im Regressorraum
• Im dynamischen Fall: Modell abhängig von zeitverzögerten 

Ein- und Ausgängen (Regressoren).
• Regressorraum: Abhängig von gewählter Modellstruktur.
- (N)ARX:          oder andere Dynamikrealisierungen

• Je langsamer ein Prozess angeregt wird, desto mehr 
statische Datenpunkte kommen in der Verlustfunktion vor.
→ Zu hohes Gewicht der Statik.

• Idee: Punktgewichtung nutzen, um unterrepräsentierte
Bereiche höher und überrepräsentierte niedriger zu 
gewichten.

• Wie? Gewichtungsmatrix aufbauen mit der Inverse der 
geschätzten Dichte im Regressorraum.

• Dieses Vorgehen kann auf jedes Identifikationsverfahren 
angewandt werden, das eine Fehlernorm zur Schätzung der 
Parameter nutzt.

• Führt zu einer Verbesserung von dynamischen Modellen, 
welche für den modellierten Prozess zu langsam angeregt 
wurden.

Geschätzte Dichte im Regressorraum

<latexit sha1_base64="XO9zFLl9w9XxMP3Y325ik6WJysM=">AAACzXichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkUQkZJKUY8FH3gRK9gH1CJJuo1L8yLZFGrVqzev+tf0t3jw2zUVtEg3bGb2m2++ndmxQpfHwjDeM9rM7Nz8QjaXX1xaXlktrK034iCJbFa3AzeIWpYZM5f7rC64cFkrjJjpWS5rWv1jGW8OWBTzwL8Ww5B1PNPxeY/bppBQsqcPbwtFo2SopU865dQpUrpqQeGDbqhLAdmUkEeMfBLwXTIpxtemMhkUAuvQCFgEj6s4o0fKIzcBi4FhAu3j7+DUTlEfZ6kZq2wbt7jYETJ12sY+U4oW2PJWBj+G/cS+V5jz7w0jpSwrHMJaUMwpxQvggu7AmJbppcxxLdMzZVeCenSkuuGoL1SI7NP+0TlBJALWVxGdThXTgYalzgO8gA9bRwXylccKuuq4C2sqy5SKnyqa0Itg5eujHoy5/Heok05jv1Q+KFWuKsXqbjrwLG3SFu1gqodUpXOqoQ4bXb/QK71pl1qiPWhP31Qtk+Zs0K+lPX8BTVKP2g==</latexit>u, y
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8.5   Punktgewichtung

Anwendung: WLS im Regressorraum
• Vorgehen:

1. Die Dichte für jeden Datenpunkt im Regressorraum wird 
geschätzt

2. Die Inverse der Dichte wird berechnet, es kann ein 
zusätzlicher Cut-off-Wert kd eingeführt werden

3. Die Gewichtungsmatrix W wird mit den Werten der 
Inversen Dichte aufgefüllt

4. Die Parameter werden mit WLS geschätzt
• Cut-off-Wert: Werte der inversen Dichte werden sehr groß in 

Bereichen mit wenigen Punkten.
→ Alle Werte größer kd werden auf kd gesetzt.

• Der Cut-off-Wert (Maximalwert) soll zu große Differenzen 
zwischen den Bereichen mit niedriger und hoher Dichte 
verhindert.

• Guter Erfahrungswert: kd = 5.

Inverse, gedeckelte Dichte im Regressorraum
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9. Case Study: Fehlerdiagnose Drehgestell
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9.   Case Study: Fehlerdiagnose Drehgestell

The Bogie – Core Part of Rail Vehicles
• The bogie’s primary function is to carry the structure of the car body

and to lead the rail vehicle on the track.
• Failures of bogie components can cause derailments. Broken

springs and broken suspensions are major reasons for accidents.
• Therefore the bogie is an absolutely essential element of each rail

vehicle and needs to be investigated for a secure rail vehicle
concept.

Highspeed Trains

www.bahn.de

www.globalrailwayreview.com

Tram

www.bvg.de

www.flickr.com/mompl
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9.   Case Study: Fehlerdiagnose Drehgestell

Outline
9.1  Conventional SSI Procedure for Modal Property Extraction
9.2  Development of the Eigenfrequency Density Estimator (EFDE)
9.3  Health Assessment Strategy with EFDE
9.4  EFDE with Multiple Sensor Signals
9.5  Conclusion & Outlook
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9.1   Conventional SSI Procedure for Modal Property Extraction

MBS – Model – University Siegen Train
General passenger vehicle based on the Manchester Benchmark1,2

1 S. Iwnick, The Manchester Benchmarks for Rail Vehicle Simulation. Sweets & Zeitlinger, 1999.
2 S. Iwnick, Manchester Benchmark for Rail Vehicle Simulation. Vehicle System Dynamics, 30:3-4, 259-313, 1998.
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Subspace Identification – Data Generation

9.1   Conventional SSI Procedure for Modal Property Extraction

Acceleration Sensor Positions

RLFL

FR RR

leading bogie

DoT

healthy state
PrimSusp Left -70%leading bogie – front left 

Vertical acc. Signal  – y in ssi algorithm

stiffness reduction 
by -70%

1 sensor only

z-direction

198 mv= 4.4 m/s

0 m

incl. track irregularities (based on PSDs)
• vertical direction
• lateral direction
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9.1   Conventional SSI Procedure for Modal Property Extraction

Subspace Identification – Extracted Modal Properties
Stabilization Diagram based on the SSI Algorithm 1 (prediction horizon r = 480,  AR-model order s = 480)

1 H. Jung; T. Münker; G. Kampmann; K. Rave; C.-P. Fritzen; O. Nelles, A Novel Full Scale Roller Rig Test Bench for SHM Concepts of Railway Vehicles. In: 8th European   Workshop on 
Structural Health Monitoring. Bilbao, Spain, 2016.

It is difficult to compare and classify different scenarios based on a general visual inspection.

faulty @ PrimSups -70% stiff. reduction healthy
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9.1   Conventional SSI Procedure for Modal Property Extraction

Subspace Identification – Extracted Modal Properties
Stabilization Diagram based on the SSI Algorithm 1 (prediction horizon r = 480,  AR-model order s = 480)

1 H. Jung; T. Münker; G. Kampmann; K. Rave; C.-P. Fritzen; O. Nelles, A Novel Full Scale Roller Rig Test Bench for SHM Concepts of Railway Vehicles. In: 8th European   Workshop on 
Structural Health Monitoring. Bilbao, Spain, 2016.

Also, with the stabilized frequencies it is difficult to compare and classify  different scenarios.

faulty @ PrimSups -70% stiff. reduction healthy

Impr
ovem

ent?
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9.1   Conventional SSI Procedure for Modal Property Extraction

Statement of the problem

Problem: 
The conventional SSI procedure calculates the system frequencies with an 
unknown uncertainty. The poles can be related to physical poles but also to 
spurious poles (like numerical poles etc.)

Assumption:
Physical poles will be the dominant poles in a set of different SSI 
calculations.

Idea:
The most dominant / probable poles (the physical poles) occur with a high 
value in the probability density function of the eigenfrequencies.
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9.2   Development of the Eigenfrequency Density Estimator (EFDE)

Estimation of the probability density function

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell

1st Experiment 

2nd

3rd

mth

•
•

•

•
•
•

Hz

Order: 26 

Region with a high 
frequency density

Region with a low
frequency density

The m experiments are done with m different
excitations, but with the same health state.
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9.2   Development of the Eigenfrequency Density Estimator (EFDE)

Estimation of the probability density function
• Lets denote the collected frequencies f1, f2, … fn as 

a sample of size n from a random variable with density 
function p(x). 

• Assumption: Every frequency is independent
identically distributed (i.i.d.).

• Kernel Density Estimator with a Gaussian Kernel:

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell

Hz

1 Parzen, E. : On Estimation of a Probability Density Function and Mode. In: The Annals of Mathematical Statistics 33 (3), S. 1065–1076. 1962.

No. of samples
Bandwidth resp. standard deviation
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9.2   Development of the Eigenfrequency Density Estimator (EFDE)

Subspace Identification – Extracted Modal Properties
Modal Parameters based on the SSI & EFDE  (SSI: r = s = 480 / EFDE: p = 26, m = 99, σ = 0.55)

With the EFDE it is possible to analyze the stabilization plots automatically according to physical poles.
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9.3   Health Assessment Strategy with EFDE

Health Assessment
SSI: r = s = 480 / EFDE: p = 26, m = 99, σ = 0.55

• Comparison shows that there is a significant difference between the healthy and faulty state. 
• For a health assessment strategy the probability density functions can be used to distinguish if a new data set characterizes 

the faulty or healthy case by calculating the probability of the new data set concerning the faulty or healthy case.
• The higher the probability of a new data set with respect to a certain pdf (healthy or faulty), the greater the likelihood that it is 

this particular health condition.

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell

healthy
faulty @ PrimSusp -70% stiff. reduction
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9.3   Health Assessment Strategy with EFDE

Health Assessment - Case 1 (healthy)                             SSI: r = s = 480 / EFDE: p = 26, m = 99, σ = 0.55

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell

healthy
faulty @ PrimSusp -70% stiff. reduction

New Data Set: (calculated via SSI)

f = 0.73; 1.35; 4.19; 5.74; 8.47; 11.57; 11.74; 13.55; 15.48; 20.09; 20.48; 29.57; 44.60 Hz

Calculate the 
Probability :

With a higher probability the data set 
indicates a healthy system state.

Decision:



Nelles: Vorlesung „Datengetr. Methoden der Fehlerdiagnose“ Seite 223

9.3   Health Assessment Strategy with EFDE

Health Assessment - Case 2 (faulty)                             SSI: r = s = 480 / EFDE: p = 26, m = 99, σ = 0.55

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell

healthy
faulty @ PrimSusp -70% stiff. reduction

New Data Set: (calculated via SSI)

f = 0.78; 1.34; 4.31; 6.04; 8.86; 9.53; 10.48; 13.34; 16.19; 18.08; 23.19; 36.37; 41.86 Hz

Calculate the 
Probability :

With a higher probability the data set 
indicates a faulty system state.

Decision:
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9.3   Health Assessment Strategy with EFDE

Health Assessment - General Framework

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell

SSI

…

SSI

Ref. Measurement 1

Ref. Measurement m

…

Data Set 1 

Data Set m

…

EFDE PDF Estimate 1

Scenario 1
r, s, pmin, pmax σ

SSI

Ref. Measurement 1

Ref. Measurement m

…

Data Set 1

Data Set m

…

EFDE PDF Estimate n

Scenario n
r, s, pmin, pmax σ

Measurement t

Measurement at the time t

Data Set t …

PDF Estimate 1

PDF Estimate n

Classificator

Probability Calculation

Decision

Training-Phase

Operating -Phase

r, s, pmin, pmax
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9.3   Health Assessment Strategy with EFDE

Health Assessment
Sensitivity
The convergence is
independent of the order.
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9.3   Health Assessment Strategy with EFDE

Health Assessment
Sensitivity
A stiffness reduction 
greater then 20 % can 
be detected (p = 26 … 32)
with a classification error
less then 4 %.
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Frequency in Hz Relative Modal Magnitude

SSI: r = s =480 / EFDE: m = 80, σ2 = 0.55, σ2 = 0.48  

9.4   EFDE with Multiple Sensor Signals

Health Assessment with Multiple Sensor Signals
• The previous results based on one sensor signal only 

(acc. z-direction Bogie Front Left). 
• By using a second sensor signal (e.g. acc. z-direction 

Bogie Rear Right) a second feature (e.g. Relative Modal 
Magnitude) can be used for calculating a 2-dim probability 
density function. 

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell

leading bogie
RLFL

FR RR
DoT

1st Sensor
z-direction

2nd Sensor
z-direction
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9.5   Conclusion & Outlook

Conclusion & Outlook

• Bogies represent a big part of the total economical value of a railway 
vehicle and is an essential element of each rail vehicle that needs to be 
investigated for a sustainable rail vehicle concept.

• The presented Eigenfrequency Density Estimator and Health 
Assessment strategy is suitable to detect  failures in the bogies 
suspension system.

• Subject of future research will be the investigation of the influence of the 
rail-wheel-contact forces, varying masses and velocities.

9.   Fehlerdiagnose Drehgestell
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10. Case Study: Fehlerdiagnose Eisenbahnschiene
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10. Case Study: Fehlerdiagnose Eisenbahnschiene

10.  Case Study: Fehlerdiagnose Eisenbahnschiene

A Structural Health Monitoring Approach 
for Rail Fastening Systems

Railways 2022 – Montpellier France

Daniel Pak, Oliver Nelles, Peter Kraemer, Geritt Kampmann
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Magnetic inductive sensors at the elevated rail of a bridge (1.2m spacing).
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10.1 Introduction

Task
• Automated Structural Health Monitoring (SHM) of rail fastening systems: Early detection of faults, avoidance of derailments.
• Pilot project funded by Deutsche Bahn (DB): Sensors were installed on a railway bridge to measure the (horizontal) 

deformation of the rail against the derailment guard during train crossings.
• Simple monitoring of the displacement and comparison with a fixed limit value is not sufficient: Faults will then only be 

detected if a train is heavy (and fast) and the situation may already be close to failure.

Approach
• Beside the displacement, other quantities (additional features) are considered as well:
- Axle Load: Is not directly measured. Must be estimated from other data.
- Train Speed: I also not directly measured. Must be estimated from other data.
- Temperature: Thermal expansion influences the rail movement. Temperature measurement available.

• The additional measurements are used to:
- to predict the expected displacement of a fault-free rail fastening as precise as possible (regression problem with load, 

speed and temperature as inputs) 
- and compare it to the actually measured value of displacement.

• The use of machine learning methods is considered for these approaches (e.g. neural networks, local model networks).

10.  Case Study: Fehlerdiagnose Eisenbahnschiene
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10.2 Fault Detection Approach

Data Preprocessing
Most methods rely on data preprocessing. At this
stage sensor faults also should be detected.

Regression (Prediction)
• Prediction of displacement of fault-free rail fastenings.
• No data with faulty fastenings necessary, therefore preferred over classifiction approaches.
• Discrepancy between model and measurement (residual)used for fault detection.

Neural

Network

Displacements

ResidualsPredicted
Displacements

Train Speed

Axle Load

Temperature

Peak Search

Filtering

Correlation

Sensor Data

Preprocessing

Measured

Fault Yes/No
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10.3 Analysis of a Train Crossing

• Different maximum values for the same sensor (same color) indicate different axle loads.
• Different maximum values for the same axle at different sensors indicate ...
- in the fault-free case: different sensor calibration (correction necessary).
- otherwise: a damaged rail fastening near the corresponding sensor.
- The data (which is collected on a fault-free rail) clearly indicates the necessity of sensor correction.

• The train speed can be determined using the time shift of the sensor signals (e.g. using cross-correlation).

Seconds

D
is
pl
ac
em
en
t

1 2 3 etc.Axle 4

First 10 Sensors / Train with 32 Axles
Data Example for
one Typical Train 
Crossing
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10.3 Analysis of a Train Crossing: Maximum Rail Displacement

• Data has to be set to zero at the beginning (subtract mean value of a certain number of samples).
• Filtering of noise caused by the power line frequency (16 2/3 Hz) (eg. 60th order moving average filter for 1ms sample rate).
• The above diagram shows the correct identification of all 32 displacement peaks for the 32 axles/bogies of a 16 car train.
• The method used for peak localization is shown on the next slide.
• For regular trains, no shared (Jacobs) bogies between 2 cars the peak number has to be even! Detection of an odd 

number of peaks would mean faulty measurements (sensor defect, strong noise, etc.).

Analysis of
one Sensor Railroad Car 1 2 3 etc.

→ odd number:   front axle/bogie of a car
→ even number: rear axle/bogie of a car
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10.3 Analysis of a Train Crossing: Maximum Rail Displacement

Method for Peak Localization and
Handling of False Peaks
• Peak localization: Compare 3 

consecutive data points 
y(k)>y(k+1) and y(k)>y(k-1).

• Threshold: Avoid false peaks.
• Robustness: Number of maxima for 

each sensor is determined. If different, 
the most frequent NA is used.

• Correction of false Peaks: Excess 
maxima are removed by selecting only 
the NA highest values.
- Top diagram: Unsuitable threshold or 

unusual noise → false peaks.
- Lower diagram: Threshold okay, but 

unusual secondary peaks.
- If the majority of sensors deliver the 

correct number of peaks, correction 
is possible → next slide.

Threshold too low 
for this noisy sensor

Sensor 23

Sensor 54

Unusual 
secondary peaks
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10.3 Analysis of a Train Crossing: Maximum Rail Displacement

• In most cases the axle number can be corrected to the actual number (depending on the extend of the sensor disturbances).
• An acceleration of the train during the crossing can easily seen from this diagrams!

Sensor 54

Acceleration

First Maximum
always set to 0 sec.
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10.3 Analysis of a Train Crossing: Speed Estimation

• Left diagram: Cross-correlation of displacements two adjacent sensors (79 correlations from 80 sensors):
- For every correlation function: Estimation of speed from position of maximum, known sensor distance and sampling interval 

→ 79 estimations of the train speed (right diagram).
• Right diagram: Averaging of the speed values leads to robust speed estimation, despite of at least one faulty sensor (left 

diagram and possibly slightly nonuniformly distributed sensor positions.
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10.3 Analysis of a Train Crossing: Axle Load Estimation

Different Sensor Calibration
• Same maximum displacement for same axle at all sensors if the rail fastening is fault-free:
- As this is not the case, a correction factor must be determined for each sensor to ascertain approximately equal 

displacements.
- A simple correction factor is used. More complex (nonlinear) correction models are considered if necessary and more data 

is available.
- Calibration may drift over time with the used sensors. Recalibration may be necessary.

• The train speed (and possibly accelerations or decelerations) might also have an influence on the correction.

Different Axle Loads
• From the different maximum values of the different axles at the same sensor different axle loads can be deduced.
• An estimation of the relative axle load should therefore be possible: 
- Simple linear model (factor) is used so far.
- A more complex nonlinear model (and possible dependence on train speed, acceleration) may be investigated if more data 

is available.
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10.3 Analysis of a Train Crossing: Axle Load Estimation

• Left diagram: Uncorrected maxima of displacement over all 32 axles at all 80 sensor positions.
- Ideally (fault-free rail fastenings) all 80 curves should be identical since each axle should cause the same displacement at 

every sensor positions. → Necessity of sensor correction clearly recognizable!
• Right diagram: Corrected displacements (simple approach):
- Calculation of mean displacement over all axles (here 32) for every sensor (here 80).
- Use of the 80 mean values as correction factor for the 80 sensors.

Curves (one per sensor) 
should be identical!

Korrektur

→ Correction: devision of each
curve (left) by its mean value
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10.3 Analysis of a Train Crossing: Estimation of Axle Load

• Left diagram: Uncorrected maxima of displacement over all 80 sensor positions for all 32 axles:
- Maxima should be approximately identical for each axle over all sensors and represent the axle load.

• Right diagram: Corrected maxima (with correction factors of previous slide):
- Ideal constant values for each axle over all sensors can not be obtained.
- But the mean value for each axle over all sensors is still meaningful: E.g. axles 1/2 und 17/18 are clearly detected as having 

the largest loads: Probably the power cars of the coupled half trains of an ICE 2.

Curves (one per axle) 
should be horizontal 
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10.4 Fault Detection – Linear Displacement Model

Fault Detection Using Data From 4 Train 
Crossings
• The the stem plot shows the maximum 

displacement over axle load and train speed.
• There appears to be a mainly linear relationship 

between axle load, speed and displacement.
- More crossings with will have to be analyzed 

for a more complex (nonlinear) model.
• Red dots show data of a sensor (no. 67) which 

is known to be unreliable:
- The faulty sensor can clearly be detected 

using this simple linear model.
• So far, no data with actual fastening damage 

available.
• First results show that the chosen approach is 

suitable for fault detection.
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10.4 Fault Detection – Faulty Sensors

Comparison Between Adjacent 
Sensors
• The top diagram shows exemplary 

data of the faulty sensor (no. 67).
• The lower diagram shows data from 

the close-by sensor (no. 65) which 
shows the typical crossing pattern.

• Sensor faults could be detected by 
comparing data of adjacent sensors 
for similarity.

• This sensor was also stood out when 
the displacement maxima were 
detected, since it was not possible to 
find the same axle number compared 
to the other sensors.
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10.4 Fault Detection – Visual Representation of a Train Crossing

• Left diagram: Measurement data of all 80 sensors of one crossing.
• Right diagram: Depiction of the same data as a heat map in two dimensions: 
- Every column of the picture contains the data of one sensor. The displacement is color coded.
- The individual axis can be recognised as lines, their slope represents the train speed. Acceleration leads to curves.
- Abnormal measurements may be recognized by color deviations.
- This representation might be suitable for the use of convolutional neural networks (CNN) for fault detection.
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10.5  Conclusions & Outlook

Conclusions
• It has been shown, that it is possible to estimate the most important influences on the rail displacement from the data of a train 

crossing:
- Number of axles and maximum displacement values.
- Estimation of axle loads.
- Estimation of train speed.

• For now, only 80 of the available sensors were considered.
• First studies to predict the maximum rail displacment have been executed:
- Displacement should be predicted well using a regression model and faults be detected using residuals.

Outlook
• Collection and examination of additional measured data.
• Training of Local Model Networks as regression models for the rail displacements:
- Residual-based fault detection (starting with simulated rail fastening faults until actual data available).

• Investigation of classification methods instead of regression (1-class, 2-class).
• Considering temperature and other quantities (e.g. train acceleration) as additional inputs for regression / classification.
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