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Institut für Angewandte und Numerische Mathematik,
Karlsruher Institut für Technologie

Kaiserstraße 12, D-76128 Karlsruhe, Germany
E-Mail: Uwe.Schaefer@kit.edu

Für Prof. Dr. G. Alefeld, der mich zu dieser Arbeit ermunterte.

Abstract

We extend the Weierstraß-Kerner method by applying the Chebychev method to the
function F that Kerner has used to show that the formula of Weierstraß actually is
the Newton method applied to that F . The resulting method is already known but
we want to present the process in one go and in a detailed way.

1 Einleitung

Das Weierstraß-Kerner-Verfahren ist ein Verfahren zur simultanen Berechnung der
Nullstellen von Polynomen. Während Weierstraß dieses Verfahren bereits 1891 be-
nutzte, um einen damals neuen Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra zu führen,
bewies Kerner 1966, dass das Verfahren in Wirklichkeit das Newton-Verfahren ist
angewandt auf eine Funktion F : Cn → C

n, die aus den elementarsymmetrischen
Polynomen aus der Satzgruppe von Vieta besteht.

Dieser Artikel entwickelt Kerners Ansatz weiter, indem auf F das Tschebyschew-
Verfahren angewandt wird. Die resultierenden Formeln wurden allerdings bereits
1983 (auf einem anderen Weg) von Tanabe gefunden, und in [5] wurde auch be-
reits gezeigt, dass das Verfahren von Tanabe genau das Tschebyschew-Verfahren
angewandt auf F ist. Wir wollen in diesem Artikel die Herleitung dennoch einmal
detailliert durchexerzieren, damit die ganze Entstehung der Formeln in einem Guss
präsentiert wird.

1.1 Polynome

Wir betrachten normierte reelle Polynome vom Grad n, d.h. p : IR → IR mit

p(t) = tn + an−1t
n−1 + · · ·+ a1t + a0, aj ∈ IR, j = 0, ..., n− 1. (1)
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Der Fundamentalsatz der Algebra besagt, dass jedes Polynom n-ten Grades n (nicht
notwendigerweise paarweise verschiedene und womöglich komplexe) Nullstellen be-
sitzt. Es existieren also

ξj ∈ C, j = 1, ..., n mit p(ξj) = 0, j = 1, ..., n, (2)

und p lässt sich darstellen durch

p(t) =

n∏

j=1

(t− ξj).

Bekanntlich gibt es nur für n ≤ 4 explizite Formeln für die Nullstellen, siehe [2], [3],
[4]. Daher muss man sich mit Näherungsverfahren begnügen. Allerdings gibt es durch
Koeffizientenvergleich einen einfachen Zusammenhang zwischen den Nullstellen ξj
und den Koeffizienten aj .

Satz 1.1 (Satz von Vieta) Es gilt

an−k =
∑

i1<i2<···<ik

(−ξi1) · (−ξi2) · · · (−ξik) , k = n, ..., 1.

Beispiel n = 4: Dann ist

p(t) = (t− ξ1) · (t− ξ2) · (t− ξ3) · (t− ξ4).

Der Satz von Vieta erspart das Ausmultiplizieren und man erhält sofort

p(t) = t4 + t3(−ξ1 − ξ2 − ξ3 − ξ4)

+ t2(ξ1ξ2 + ξ1ξ3 + ξ1ξ4 + ξ2ξ3 + ξ2ξ4 + ξ3ξ4)

+ t(−ξ1ξ2ξ3 − ξ1ξ2ξ4 − ξ1ξ3ξ4 − ξ2ξ3ξ4)

+ ξ1ξ2ξ3ξ4.

Kerners erste Idee war es, eine Funktion V = (vi) : C
n → Cn durch

vn−ν+1(x) =
∑

i1<i2<···<iν

(−xi1) · (−xi2) · · · (−xiν ), ν = n, ..., 1

zu definieren.

Beispiel n = 4: Dann ist

v1(x) = x1x2x3x4

v2(x) = −x1x2x3 − x1x2x4 − x1x3x4 − x2x3x4

v3(x) = x1x2 + x1x3 + x1x4 + x2x3 + x2x4 + x3x4

v4(x) = −x1 − x2 − x3 − x4.
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Ist das Polynom (1) gegeben durch den Vektor

a =








a0
a1
...

an−1








,

so ist der Vektor der Nullstellen aus (2)

ξ =








ξ1
ξ2
...
ξn








die Nullstelle der Funktion F : Cn → C
n mit

F (x) := V (x)− a. (3)

Kerners zweite Idee war es, auf diese Funktion das Newton-Verfahren anzuwenden:

x(0) ∈ C
n beliebig

x(m+1) := x(m) −
(

F ′(x(m))
)−1

· F (x(m)).






(4)

Beobachtung 1 Für festes x(m) ∈ Cn setzen wir

b =








b0
b1
...

bn−1








:= V (x(m)). (5)

Nach dem Satz von Vieta gilt dann mit bn := 1
n∏

j=1

(t− x
(m)
j ) =

n∑

j=0

bjt
j . (6)

Beobachtung 2 Für k = 1, ..., n gilt

(

1 t t2 · · · tn−1
)

· F ′(x(m))·k = −
n∏

j=1,j 6=k

(t− x
(m)
j ). (7)

Beweis: Es ist

F ′(x)·k =









∂v1(x)

∂xk
...

∂vn(x)

∂xk









=




















−
∑

i1<i2<···<in−1

n−1∏

j=1, ij 6=k

(−xij )

−
∑

i1<i2<···<in−2

n−2∏

j=1, ij 6=k

(−xij )

...

−
n∑

i=1, i 6=k

(−xi)

−1




















. (8)
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Beispiel n = 4: Es ist

F ′(x)·1 =







x2x3x4

−x2x3 − x2x4 − x3x4

x2 + x3 + x4

−1







, F ′(x)·2 =







x1x3x4

−x1x3 − x1x4 − x3x4

x1 + x3 + x4

−1







und

F ′(x)·3 =







x1x2x4

−x1x2 − x1x4 − x2x4

x1 + x2 + x4

−1







, F ′(x)·4 =







x1x2x3

−x1x2 − x1x3 − x2x3

x1 + x2 + x3

−1







.

Mit x = x(m) erhält man mit der Formel aus dem Satz von Vieta, dass in der
k-ten Spalte von F ′(x(m)) die mit −1 multiplizierten Koeffizienten des normierten
Polynoms vom Grad n− 1 mit den Nullstellen

x
(m)
1 , · · · , x(m)

k−1, x
(m)
k+1, · · · , x(m)

n

stehen. Dies äquivalent umgeschrieben ist (7). ✷

Mit Hilfe von (7) ist es sehr einfach, die Inverse von F ′(x(m)) explizit anzugeben.

Beobachtung 3 Es gelte
x
(m)
i 6= x

(m)
j , i 6= j.

Dann ist F ′(x(m)) invertierbar, und es gilt mit

B(k)(t) := −
n∏

j=1,j 6=k

(t− x
(m)
j ), k = 1, ..., n (9)

folgende Gleichheit

F ′(x(m))−1 =













1

B(1)(x
(m)
1 )

(

1 x
(m)
1 (x

(m)
1 )2 · · · (x(m)

1 )n−1
)

...

1

B(n)(x
(m)
n )

(
1 x(m)

n (x(m)
n )2 · · · (x(m)

n )n−1
)













.

Beweis: Wegen (7) gilt

1

B(l)(x
(m)
l )

(

1 x
(m)
l (x

(m)
l )2 · · · (x(m)

l )n−1
)

· F ′(x(m))·k =
B(k)(x

(m)
l )

B(l)(x
(m)
l )

= δlk.

δlk bezeichnet dabei das Kronecker-Symbol. ✷
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Somit ergibt sich für das Newton-Verfahren über (5) und (6) und da an = 1, bn = 1
für l = 1, ..., n

x
(m+1)
l = x

(m)
l − 1

B(l)(x
(m)
l )

(

1 x
(m)
l (x

(m)
l )2 · · · (x(m)

l )n−1
)






b0 − a0
...

bn−1 − an−1






= x
(m)
l − 1

B(l)(x
(m)
l )

n∑

j=0

(bj − aj) · (x(m)
l )j

= x
(m)
l +

1

B(l)(x
(m)
l )

n∑

j=0

aj · (x(m)
l )j = xm

l +
p(x

(m)
l )

B(l)(x
(m)
l )

= x
(m)
l − p(x

(m)
l )

n∏

j=1,j 6=l

(x
(m)
l − x

(m)
j )

.

Die letzte Formel ist die Iterationsvorschrift, die man gerne Weierstraß-Kerner-
Verfahren nennt. Der Vollständigkeit wegen wollen wir betonen, dass es auch andere
Näherungsverfahren gibt. Wir verweisen auf [1], [7] und [8].

Bevor wir im Hauptteil das Tschebyschew-Verfahren auf F aus (3) anwenden, wol-
len wir noch in einem Abschnitt die zweite Ableitung als Bilinearform wiederholen
(siehe [12]), da wir sie beim Tschebyschew-Verfahren benutzen.

1.2 Die zweite Ableitung als Bilinearform

Es sei F = (fi) : C
n → Cn, d.h. fi : C

n → C für i = 1, ..., n. Es sei F zweimal stetig
differenzierbar. Dann gilt

F ′(x) =






grad f1(x)
...

grad fn(x)






und

F ′′(x) =











grad
∂f1(x)

∂x1
grad

∂f1(x)

∂x2
· · · · · · grad

∂f1(x)

∂xn

... · · · · · · · · · ...

grad
∂fn(x)

∂x1

grad
∂fn(x)

∂x2

· · · · · · grad
∂fn(x)

∂xn











. (10)

In der i-ten Zeile von F ′′(x) steht somit zeilenweise hintereinander geschrieben die
Hesse-Matrix von fi(x). Man kann auch schreiben

F ′′(x) =
(
A(1)(x) A(2)(x) · · · A(n)(x)

)

mit
A(k)(x) = (a

(k)
ij (x)) ∈ C

n×n, k = 1, ..., n.
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F ′′(x) ist eine so genannte Bilinearform. Es gilt für y, z ∈ C
n

F ′′(x)(y, z) =
(
A(1)(x) · y A(2)(x) · y · · · A(n)(x) · y

)

︸ ︷︷ ︸

∈Cn×n

·z ∈ C
n.

Es gilt

F ′′(x)(y, z)i =

n∑

k=1

( n∑

j=1

a
(k)
ij (x) · yj

)

zk, i = 1, ..., n.

Aufgrund des Satzes von Schwarz gilt a
(k)
ij (x) = a

(j)
ik (x) und somit

F ′′(x)(y, z) = F ′′(x)(z,y).

Dies wird im Folgenden aber keine Rolle spielen, da in unserer Anwendung y = z

gelten wird.

Lemma 1.1 Es seien B ∈ C
n×n, y, z ∈ C

n. Dann gilt

B ·
(

F ′′(x)(y, z)
)

=
(
B · A(1)(x) B · A(2)(x) · · · B · A(n)(x)

)
(y, z).

Beweis: Es ist

B ·
(

F ′′(x)(y, z)
)

= B ·
(
A(1)(x) · y A(2)(x) · y · · · A(n)(x) · y

)
· z

=
(
B ·A(1)(x) · y B · A(2)(x) · y · · · B · A(n)(x) · y

)
· z

wegen der Assoziativität der Matrizen/Vektor-Multiplikation. ✷

2 Das Tschebyschew-Verfahren angewandt auf F

Es sei F = (fi) : C
n → C

n, d.h. fi : C
n → C für i = 1, ..., n, und es sei F zweimal

stetig differenzierbar. Falls F (x∗) = o, so erhält man aus der Taylorformel analog
zur Herleitung des Newton-Verfahrens

o = F (x∗) ≈ F (x(m)) + F ′(x(m)) · (x∗ − x(m)) +
1

2!
F ′′(x(m))(x∗ − x(m),x∗ − x(m)).

Man erhält über
x∗ − x(m) ≈ −F ′(x(m))−1 · F (x(m))

das so genannte Tschebyschew-Verfahren: x(0) ∈ Cn beliebig und

x(m+1) = x(m)−

F ′(x(m))−1 ·
(

F (x(m)) +
1

2
F ′′(x(m))

(

F ′(x(m))−1F (x(m)), F ′(x(m))−1F (x(m))
))

.
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Es ist
F ′′(x) =

(
A(1)(x) A(2)(x) · · · A(n)(x)

)

mit

A(k)(x) =










grad
∂f1(x)

∂xk
...

grad
∂fn(x)

∂xk










.

Für (3) ergibt sich mit (8) für l 6= k

(

A(k)(x)
)

·l
=










∂2f1(x)

∂xk∂xl
...

∂2fn(x)

∂xk∂xl










=
































∑

i1<···<in−2

n−2∏

j = 1,
ij 6= k,

ij 6= l

(−xij )

∑

i1<···<in−3

n−3∏

j = 1,
ij 6= k,

ij 6= l

(−xij )

...
n∑

i=1,i 6=k,i 6=l

(−xi)

1
0
































und (

A(k)(x)
)

·l
= o für l = k.

Beispiel n = 4: Hier ergibt sich

A(1)(x) =









0 x3x4 x2x4 x2x3

0 −x3 − x4 −x2 − x4 −x2 − x3

0 1 1 1

0 0 0 0









A(2)(x) =









x3x4 0 x1x4 x1x3

−x3 − x4 0 −x1 − x4 −x1 − x3

1 0 1 1

0 0 0 0









A(3)(x) =









x2x4 x1x4 0 x1x2

−x2 − x4 −x1 − x4 0 −x1 − x2

1 1 0 1

0 0 0 0
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A(4)(x) =









x2x3 x1x3 x1x2 0

−x2 − x3 −x1 − x3 −x1 − x2 0

1 1 1 0

0 0 0 0









.

Es ist wiederum mit der Formel aus dem Satz von Vieta für l 6= k

(

1 t t2 · · · tn−1
)

·
(

A(k)(x(m))
)

·l
=

n∏

ν = 1,
ν 6= k,

ν 6= l

(t− x(m)
ν ) =: B(lk)(t).

Wir berechnen nun für k = 1, ..., n die Matrizen

F ′(x(m))−1 ·A(k)(x(m)).

Für das (j, l)-Element ergibt sich für l 6= k

1

B(j)(x
(m)
j )

(

1 x
(m)
j (x

(m)
j )2 · · · (x(m)

j )n−1
)

·
(

A(k)(x(m))
)

·l
=

B(lk)(x
(m)
j )

B(j)(x
(m)
j )

und für l = k
1

B(j)(x
(m)
j )

(

1 x
(m)
j (x

(m)
j )2 · · · (x(m)

j )n−1
)

· o = 0.

Weiter ist für l 6= k

B(lk)(t)

B(j)(t)
=







t− x
(m)
j

−
(

t− x
(m)
l

)

·
(

t− x
(m)
k

) falls j 6= l und j 6= k,

−1

t− x
(m)
k

falls j = l,

−1

t− x
(m)
l

falls j = k.

Somit gilt für l 6= k

B(lk)(x
(m)
j )

B(j)(x
(m)
j )

=







0 falls j 6= l und j 6= k,

1

x
(m)
k − x

(m)
j

falls j = l aber l 6= k,

1

x
(m)
l − x

(m)
j

falls j = k aber l 6= k.
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Somit folgt F ′(x(m))−1 · A(k)(x(m)) =




























1

x
(m)
k − x

(m)
1

0 · · · 0 · · · · · · 0

0
1

x
(m)
k − x

(m)
2

0 0 · · · · · · ...

0
. . .

. . . 0
... 0

1

x
(m)
1 − x

(m)
k

· · · 1

x
(m)
k−1 − x

(m)
k

0
1

x
(m)
k+1 − x

(m)
k

· · · 1

x
(m)
n − x

(m)
k

0 · · · · · · 0
1

x
(m)
k − x

(m)
k+1

0 0

...
. . .

. . . 0
. . . 0

0 · · · · · · 0 · · · 0
1

x
(m)
k − x

(m)
n




























.

Mit

F ′(x(m))−1F (x(m)) =




















−p(x
(m)
1 )

B(1)(x
(m)
1 )

−p(x
(m)
2 )

B(2)(x
(m)
2 )

...

−p(x
(m)
n )

B(n)(x
(m)
n )
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folgt dann

F ′(x(m))−1·A(k)(x(m))·
(

F ′(x(m))−1F (x(m))
)

=







































−p(x
(m)
1 )

(x
(m)
k − x

(m)
1 ) · B(1)(x

(m)
1 )

...

−p(x
(m)
k−1)

(x
(m)
k − x

(m)
k−1) · B(k−1)(x

(m)
k−1)

n∑

ν=1, ν 6=k

−p(x
(m)
ν )

(x
(m)
ν − x

(m)
k ) ·B(ν)(x

(m)
ν )

−p(x
(m)
k+1)

(x
(m)
k − x

(m)
k+1) · B(k+1)(x

(m)
k+1)

...

−p(x
(m)
n )

(x
(m)
k − x

(m)
n ) · B(n)(x

(m)
n )







































.

Zuletzt folgt F ′(x(m))−1 · F ′′(x(m))
(

F ′(x(m))−1F (x(m)) , F ′(x(m))−1F (x(m))
)

=
























n∑

ν=1 ν 6=1

p(x
(m)
ν ) · p(x(m)

1 )

(x
(m)
ν − x

(m)
1 )B(ν)(x

(m)
ν )B(1)(x

(m)
1 )

+
n∑

k=1k 6=1

p(x
(m)
1 ) · p(x(m)

k )

(x
(m)
k − x

(m)
1 )B(1)(x

(m)
1 )B(k)(x

(m)
k )

n∑

ν=1 ν 6=2

p(x
(m)
ν ) · p(x(m)

2 )

(x
(m)
ν − x

(m)
2 )B(ν)(x

(m)
ν )B(2)(x

(m)
2 )

+

n∑

k=1k 6=2

p(x
(m)
2 ) · p(x(m)

k )

(x
(m)
k − x

(m)
2 )B(2)(x

(m)
2 )B(k)(x

(m)
k )

...

n∑

ν=1 ν 6=n

p(x
(m)
ν ) · p(x(m)

n )

(x
(m)
ν − x

(m)
n )B(ν)(x

(m)
ν )B(n)(x

(m)
n )

+
n∑

k=1k 6=n

p(x
(m)
n ) · p(x(m)

k )

(x
(m)
k − x

(m)
n )B(n)(x

(m)
n )B(k)(x

(m)
k )
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= 2 ·
























p(x
(m)
1 )

B(1)(x
(m)
1 )

n∑

ν=1, ν 6=1

p(x
(m)
ν )

(x
(m)
ν − x

(m)
1 ) · B(ν)(x

(m)
ν )

p(x
(m)
2 )

B(2)(x
(m)
2 )

n∑

ν=1, ν 6=2

p(x
(m)
ν )

(x
(m)
ν − x

(m)
2 ) · B(ν)(x

(m)
ν )

...

p(x
(m)
n )

B(n)(x
(m)
n )

n∑

ν=1, ν 6=n

p(x
(m)
ν )

(x
(m)
ν − x

(m)
n ) · B(ν)(x

(m)
ν )
























.

Man erhält also das Tschebyschew-Verfahren

x(m+1) = x(m) −

























p(x
(m)
1 )

B(1)(x
(m)
1 )

(
n∑

ν=1, ν 6=1

p(x
(m)
ν )

(x
(m)
ν − x

(m)
1 ) · B(ν)(x

(m)
ν )

− 1

)

p(x
(m)
2 )

B(2)(x
(m)
2 )

(
n∑

ν=1, ν 6=2

p(x
(m)
ν )

(x
(m)
ν − x

(m)
2 ) · B(ν)(x

(m)
ν )

− 1

)

...

p(x
(m)
n )

B(n)(x
(m)
n )

(
n∑

ν=1, ν 6=n

p(x
(m)
ν )

(x
(m)
ν − x

(m)
n ) · B(ν)(x

(m)
ν )

− 1

)

























.

Mit (9) erhält man dieselben Formeln wie in [10]. Siehe auch Formel (3.2) in [7].

3 Numerische Beispiele

Bekanntlich ist das Newton-Verfahren lokal quadratisch konvergent, während die
lokale Konvergenzordnung des Tschebyschew-Verfahrens 3 ist. Bei der praktischen
Umsetzung bedeutet dies, dass sich bei quadratischer Konvergenz die Anzahl der
exakten Stellen in jedem Iterationsschritt in etwa verdoppelt, während sie sich bei
der Konvergenzordnung 3 in etwa verdreifacht. Für Fragen bzgl. globaler Konvergenz
verweisen wir auf [7] und [9].

Beispiel 3.1 Wir betrachten

p(t) = t4 − 5t2 + 6.

p(t) hat die Nullstellen
±
√
2, ±

√
3.
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Wir wählen

x(0) :=







1.2
1.8

−1.2
−1.8







.

Die ersten 5 Iterierten des Newton-Verfahrens für die positiven Wurzeln lauten

1.402222222222222E+000 1.754074074074074E+000

1.413432290193275E+000 1.732854607981912E+000

1.414211612595975E+000 1.732052760484365E+000

1.414213562361249E+000 1.732050807580748E+000

1.414213562373095E+000 1.732050807568877E+000

Die ersten 5 Iterierten des Tschebyschew-Verfahrens für die positiven Wurzeln lau-
ten

1.403757613168724E+000 1.741105197378448E+000

1.414197958229019E+000 1.732066406534148E+000

1.414213562373021E+000 1.732050807568952E+000

1.414213562373095E+000 1.732050807568877E+000

1.414213562373095E+000 1.732050807568877E+000

Für die Wahl

x(0) :=







1 + i

20 + 30i
30 + 50i

−40 + 30i







erhalten wir mit dem Abbruchkriterium ‖x(m+1) − x(m)‖1 < 10−15 beim Newton-
Verfahren

x
(20)
1 = 1.732050807568877− 5.392603844284260 · 10−33 · i

x
(20)
2 = −1.414213562373095 + 4.683861624749758 · 10−31 · i

x
(20)
3 = 1.414213562373095 + 5.392603844284260 · 10−33 · i

x
(20)
4 = −1.732050807568877− 7.395570986446986 · 10−31 · i

und beim Tschebyschew-Verfahren

x
(16)
1 = 1.414213562373095 + 0.000000000000000 · 100 · i

x
(16)
2 = −1.414213562373095− 8.407790785948902 · 10−45 · i

x
(16)
3 = 1.732050807568877 + 5.605193857299268 · 10−45 · i

x
(16)
4 = −1.732050807568877 + 4.203895392974451 · 10−45 · i

Beispiel 3.2 Um einen Eindruck zu erhalten, wie sich die Verfahren bei mehrfachen
Nullstellen verhalten, betrachten wir p(t) = (t+1)5 = t5+5t4 +10t3+10t2+5t+1.
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Mit

x(0) :=









1
2
3
4
5









und dem Abbruchkriterium ‖x(m+1) − x(m)‖1 < 10−15 erhalten wir beim Newton-
Verfahren

x
(208)
1 = −0.9994349370863596

x
(208)
2 = −1.000169058535995

x
(208)
3 = −0.9995475920797345

x
(208)
4 = −1.000420616083746

x
(208)
5 = −1.000425875014050

Beim Tschebyschew-Verfahren erhält man

x
(316)
1 = −1.000560780105459

x
(316)
2 = −0.9995856183790167

x
(316)
3 = −1.000764338479257

x
(316)
4 = −1.000765554071457

x
(316)
5 = −0.9993655607005603
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