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.

.

.
.
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.

.

.

0 0 ... 1
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Bsp.
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1 1
2 3
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·
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die inverse Matrix zu A. Tatsächlich nach Konstruktion bildet die
Multiplikation mit der Matrix den Vektor uj nach ej ab.



Direkte Konstruktion einer Inversen Matrix:
Sei A ∈ Mat(n, n, K). Die Spalten von A seien Vektoren u1,..., un. Ist
(u1, ..., un) keine Basis, so ist die Matrix nicht invertierbar (Satz 34). Ist
sie eine Basis, kann man die Vektoren ej als Linearkombination der
Vektoren ui darstellen, sei also

ej =
∑n

i=1 λi jui . (*)

(Für jedes j ist (*) ein lineares Gleichungssystem aus n Gleichungen auf n
unbekannten; also ingesamt müssen wir ein lineares Gleichungssystem aus
n2 Gleichugen auf n2 unbekannten lösen.)
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die inverse Matrix zu A. Tatsächlich nach Konstruktion bildet die
Multiplikation mit der Matrix den Vektor uj nach ej ab. Dann bildet BA

jedes ej
A

7−→ uj
B

7−→ ej ab,



Direkte Konstruktion einer Inversen Matrix:
Sei A ∈ Mat(n, n, K). Die Spalten von A seien Vektoren u1,..., un. Ist
(u1, ..., un) keine Basis, so ist die Matrix nicht invertierbar (Satz 34). Ist
sie eine Basis, kann man die Vektoren ej als Linearkombination der
Vektoren ui darstellen, sei also

ej =
∑n

i=1 λi jui . (*)

(Für jedes j ist (*) ein lineares Gleichungssystem aus n Gleichungen auf n
unbekannten; also ingesamt müssen wir ein lineares Gleichungssystem aus
n2 Gleichugen auf n2 unbekannten lösen.)
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Wir werden zwei bessere Algoritmen bekommen (einen Heute noch,
zweiten später), um die Inverse Matrizen zu berechnen.
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Tatsächlich, x := A−1b ist eine Lösung, weil Ax = AA−1b = b.
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Ax = ~0 auch eindeutig lösbar. Tatsächlich, es ist lösbar, weil ~0 eine
Lösung ist. Falls noch eine Lösung x ′ 6= 0 des Systems Ax = ~0 existiert,



Folgerung aus Sätze 34/35 Betrachte das lineare Gleichungssystem
Ax = b, wobei A ∈ Mat(n, n, K), x ∈ K

n und b ∈ K
n. A ist genau dann

nichtausgeartet, wenn das System von Gleichungen eindeutig lösbar ist.
In dem Fall ist die Lösung x = A−1b.

Beweis: =⇒ Sei A nichtausgeartet. Dann ist das System lösbar.
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Ax = ~0 auch eindeutig lösbar. Tatsächlich, es ist lösbar, weil ~0 eine
Lösung ist. Falls noch eine Lösung x ′ 6= 0 des Systems Ax = ~0 existiert,
dann ist x + x ′ eine Lösung von Ax = b (weil
A(x + x ′) = Ax + Ax ′ = b +~0 = b), was den Voraussetzungen
widerspricht. Also, ist



Folgerung aus Sätze 34/35 Betrachte das lineare Gleichungssystem
Ax = b, wobei A ∈ Mat(n, n, K), x ∈ K

n und b ∈ K
n. A ist genau dann

nichtausgeartet, wenn das System von Gleichungen eindeutig lösbar ist.
In dem Fall ist die Lösung x = A−1b.

Beweis: =⇒ Sei A nichtausgeartet. Dann ist das System lösbar.
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Diese Lösung ist eindeutig. Tatsächlich, sei x eine Lösung. Nach der
Multiplikation der beiden Seiten der Gleichung Ax = b mit A−1

bekommen wir: A−1Ax = A−1b, also x = A−1b.
⇐= Angenommen das System ist eindeutig lösbar. Dann ist das System
Ax = ~0 auch eindeutig lösbar. Tatsächlich, es ist lösbar, weil ~0 eine
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Ax = ~0 auch eindeutig lösbar. Tatsächlich, es ist lösbar, weil ~0 eine
Lösung ist. Falls noch eine Lösung x ′ 6= 0 des Systems Ax = ~0 existiert,
dann ist x + x ′ eine Lösung von Ax = b (weil
A(x + x ′) = Ax + Ax ′ = b +~0 = b), was den Voraussetzungen
widerspricht. Also, ist Ax = ~0 eindeutig lösbar, und die Lösung ist x = ~0.

Da

0BB� a11 ... a1n

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann

1CCA0BB� x1

.

.

.
xn

1CCA = x1

0BB� a11

.

.

.
an1

1CCA + ... + xn

0BB� a1n

.

.

.
ann

1CCA
die Linearkombination von Spalten der A mit Koeffizienten x1, ..., xn ist,



Folgerung aus Sätze 34/35 Betrachte das lineare Gleichungssystem
Ax = b, wobei A ∈ Mat(n, n, K), x ∈ K

n und b ∈ K
n. A ist genau dann

nichtausgeartet, wenn das System von Gleichungen eindeutig lösbar ist.
In dem Fall ist die Lösung x = A−1b.

Beweis: =⇒ Sei A nichtausgeartet. Dann ist das System lösbar.
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Diese Lösung ist eindeutig. Tatsächlich, sei x eine Lösung. Nach der
Multiplikation der beiden Seiten der Gleichung Ax = b mit A−1

bekommen wir: A−1Ax = A−1b, also x = A−1b.
⇐= Angenommen das System ist eindeutig lösbar. Dann ist das System
Ax = ~0 auch eindeutig lösbar. Tatsächlich, es ist lösbar, weil ~0 eine
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genügt zu zeigen: Man kann sie mit Hilfe von elementaren
Zeilenumformungen in die Einheitsmatrix Id überführen.
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genügt zu zeigen: Man kann sie mit Hilfe von elementaren
Zeilenumformungen in die Einheitsmatrix Id überführen.
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Wie kann man eine nichtausgeartete Matrix mit
Zeilenumformungen in die Einheitsmatrix Id überführen?
Gauß-Algorithmus.
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Element a
(k)
ij (wobei i < j) gleich Null zu machen, können wir mit Eλ

ij

multiplizieren, wobei λ = −
a

(k)
ij

a
(k)
jj

. Diese Multiplikation addiert zu der i-te

Zeile die j-te Zeile der Matrix A(k), und ändert nicht die
Unterdiagonalelemente der Matrix. Wir tun das zuerst für die letzte
Spalte, dann für die vorletzte u.s.w.
Wir bekommen eine Matrix so dass nur die Elemente auf der Diagonale
von 0 verschieden sind.



Dann kann man die Elemente über Diagonale mit Hilfe von elementaren
Zeilenumformungen gleich 0 machen:
Mit Hilfe von Multiplikation mit Elementarmatrizen Eλ

ij können wir die
Elemente über der Diagonale auch gleich 0 machen. Tatsächlich, um
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33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A Id =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A Id =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 0 1

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =
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2 3 11

−2 3 2

1A Id =
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E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A E12 =

0� 0 1 0
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0 0 1

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A E1
31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 1 1

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A Id =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 0 1

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A E1
31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 1 1

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A E
−2
32 E1

31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0

−2 1 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A Id =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 0 1

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A E1
31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 1 1

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A E
−2
32 E1

31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0

−2 1 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12 =0� 22 10 −11
13 −6 −6
−2 1 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A Id =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 0 1

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A E1
31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 1 1

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A E
−2
32 E1

31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0

−2 1 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12 =0� 22 10 −11
13 −6 −6
−2 1 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E

−2
32 E1

31E12 =0� 9 −4 −5
13 −6 −6
−2 1 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id



Beispiel zum Beweis/ Konstruktion der inversen Matrix:

A =

0� 0 3 6
2 3 11

−2 3 2

1A Id =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A
E12A =

0� 2 3 11
0 3 6

−2 3 2

1A E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 0 1

1A
E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 6 13

1A E1
31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0
0 1 1

1A
E
−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 11
0 3 6
0 0 1

1A E
−2
32 E1

31E12 =

0� 0 1 0
1 0 0

−2 1 1

1A
E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 2 3 0
0 3 0
0 0 1

1A E
−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12 =0� 22 10 −11
13 −6 −6
−2 1 1

1A
E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

33E12A =

0� 2 0 0
0 3 0
0 0 1

1A E
−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E

−2
32 E1

31E12 =0� 9 −4 −5
13 −6 −6
−2 1 1

1A
E

1/2
11 E

1/3
22 E

−1
12 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E1

31E12A =

0� 1 0 0
0 1 0
0 0 1

1A E
1/2
11 E

1/3
22 E

−11
13 E

−6
23 E

−2
32 E

−2
32 E1

31E12 =0� 9/2 −2 −5/2
13/3 −2 −2
−2 1 1

1A
Also, die inverse Matrix ist E

1/2
11 E

1/3
22 E−1

12 E−11
13 E−6

23 E−2
32 E 1

31E12Id
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Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.



Methode der Elementarmatrizen für berechnen der inversen
Matrix

Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA



Methode der Elementarmatrizen für berechnen der inversen
Matrix

Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen



Methode der Elementarmatrizen für berechnen der inversen
Matrix

Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen.



Methode der Elementarmatrizen für berechnen der inversen
Matrix

Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
Seite anwenden.
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Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
Seite anwenden. Wenn von links Id stehet, steht von rechts A−1.
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Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
Seite anwenden. Wenn von links Id stehet, steht von rechts A−1.
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Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
Seite anwenden. Wenn von links Id stehet, steht von rechts A−1.

Bsp: Invertiere die Matrix

(
1 2
2 5

)

.
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Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.
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.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
Seite anwenden. Wenn von links Id stehet, steht von rechts A−1.

Bsp: Invertiere die Matrix

(
1 2
2 5

)

.
(

1 2 1 0
2 5 0 1

)

Zeile II:= Zeile II- 2(Zeile I)
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Matrix

Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
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Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
Seite anwenden. Wenn von links Id stehet, steht von rechts A−1.

Bsp: Invertiere die Matrix

(
1 2
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)

.
(

1 2 1 0
2 5 0 1

)

Zeile II:= Zeile II- 2(Zeile I)
(

1 2 1 0
0 1 −2 1

)



Methode der Elementarmatrizen für berechnen der inversen
Matrix

Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
Seite anwenden. Wenn von links Id stehet, steht von rechts A−1.

Bsp: Invertiere die Matrix

(
1 2
2 5

)

.
(

1 2 1 0
2 5 0 1

)

Zeile II:= Zeile II- 2(Zeile I)
(

1 2 1 0
0 1 −2 1

)

Zeile I:= Zeile I -2 (Zeile II)



Methode der Elementarmatrizen für berechnen der inversen
Matrix

Sei A eine (n × n) Matrix. Die Idee: wir werden die Zerlegung von A in
das Produkt von Elementarmatrizen mit dem Gauß-Algorithmus
konstruieren, wie wir im Beweis von Satz 36 gemacht haben.

Schreibe die Matrix Id neben A.

0BB� a11 ... a1n 1 ... 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
an1 ... ann 0 ... 1

1CCA
Mit Hilfe von elementaren Zeilenumformungen lass uns die Matrix A in
Id überführen. Jede elementare Zeilenumformung auch auf der rechten
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