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Aufgabe 1
Seien α ∈

{
8, 4, 2, 1, 1

2

}
und β ∈ {1,−1}. Für welche z = x+ iy ∈ N ⊂ C ist die Funktion

f : C −→ C, z 7→ f(z) = eαix + βieαiy

holomorph? Geben Sie den Index j für Nj ⊂ C in folgender Liste an:

N1 = C
N2 =

{
(x, y) : x = y = 0

}
⊂ C

N3 =
{

(x, y) : x = y
}
⊂ C

N4 =
{

(x, y) : x = −y
}
⊂ C

N5 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ kπ/4 und k ∈ Z
}
⊂ C

N6 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ kπ/2 und k ∈ Z
}
⊂ C

N7 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ kπ und k ∈ Z
}
⊂ C

N8 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ 2kπ und k ∈ Z
}
⊂ C

N9 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ 4kπ und k ∈ Z
}
⊂ C

N10 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ π/8 + kπ/4 und k ∈ Z
}
⊂ C

N11 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ π/4 + kπ/2 und k ∈ Z
}
⊂ C

N12 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ π/2 + kπ und k ∈ Z
}
⊂ C

N13 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ π + 2kπ und k ∈ Z
}
⊂ C

N14 =
{

(x, y) : x ∈ R, y = x+ 2π + 4kπ und k ∈ Z
}
⊂ C

N15 =
{

(x, y) : x ∈ R und y = x2
}
⊂ C

N16 =
{

(x, y) : y ∈ R und x = y2
}
⊂ C

N17 =
{

(x, y) : x ∈ R und y = x4
}
⊂ C

N18 =
{

(x, y) : y ∈ R und x = y4
}
⊂ C

Lösung
Zunächst definieren wir u(x, y) := Re(f(x + iy)) sowie v(x, y) := Im((f(x + iy))) für z = x + iy ∈ C.
Wegen Euler gilt

f(x+ iy) = cos(αx) + i sin(αx)− βsin(αy) + β i cos(αy)

=
(
cos(αx)− βsin(αy)

)
+ i
(
sin(αx) + βcos(αy)

)
und es folgt

u(x, y) = cos(αx)− βsin(αy) und v(x, y) = sin(αx) + βcos(αy)
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für alle z = x + iy ∈ C. Dann ist (u, v) : R2 → R2 offenbar differenzierbar und f somit genau dann in
z = x + iy ∈ C komplex differenzierbar, d.h. es gilt (x, y) ∈ N , falls u und v die Cauchy-Riemannschen
Differentialgleichungen {

∂
∂x
u(x, y) = ∂

∂y
v(x, y),

∂
∂x
v(x, y) = − ∂

∂y
u(x, y)

(CR)

für z = x+ iy erfüllen. Wenn wir u und v in die Gleichungen (CR) einsetzen, erhält man, dass

−αsin(αx) = −αβsin(αy)
αcos(αx) = αβcos(αy)

}
⇐⇒

{
sin(αx) = βsin(αy)
cos(αx) = βcos(αy)

(1)

erfüllt ist.

1. Fall β = 1: Da sin(α·) und cos(α·) beide 2π
α

–periodisch sind, gilt (1) für

y = x+
2kπ

α
und k ∈ Z beliebig . (2)

Andererseits sind das bereits alle (x, y) ∈ R2, die (1) erfüllen, da die Kurve

h(z) :=
(

sin(αz) , cos(αz)
)

︸ ︷︷ ︸
= eαzi ∈C

∈ R2, z ∈ R (3)

2π
α

–periodisch und für z ∈
[
0, 2π

α

)
injektiv ist.

2. Fall β = −1: In diesem Fall können wir wegen sin(z) = −sin(z + π), bzw. cos(z) = −cos(z + π)
(1) umformulieren zu

sin(αx) = −sin(αy)
cos(αx) = −cos(αy)

}
⇐⇒

{
sin(αx) = sin(αy + π)
cos(αx) = cos(αy + π),

(4)

was wieder wegen der 2π
α

–Periodizität von sin(α·) und cos(α·) für

y = x+
(2k + 1)π

α
, k ∈ Z , (5)

erfüllt ist. Wie oben im 1. Fall argumentiert (vgl. (3)), hat man damit bereits alle Lösungen.

Schließlich können wir die Lösungsindizes j von N = Nj abhängig von den beiden Parametern α
und β aus der Liste ablesen.

β \ α 8 4 2 1 1
2

1 5 6 7 8 9
-1 10 11 12 13 14
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Aufgabe 2
Seien (α, β) ∈

{
(1,−2), (1, 2), (−1,−2), (−1, 2), (2,−2), (2, 2), (2,−1), (−2,−2), (−2, 2), (−2,−1)

}
.

Entwickeln Sie

f(z) =
1

(z − α
√

2)3

in a = βi in eine Laurent-Reihe für z mit |z − a| >
√

2α2 + β2 und bestimmen Sie die Laurent-Reihe von
f in der Form

k0∑
k=−∞

ck · (z − a)k.

Geben Sie k0 an und wählen Sie ck aus der folgenden Tabelle.

Fall Koeffizienten Fall Koeffizienten

1 ck = (k+1)(k+2)

2
(√

2+2i
)3+k 11 ck = (k+1) k

2
(
2
√
2−i
)2+k

2 ck = (k+1)(k+2)

2
(√

2−2i
)3+k 12 ck = (k+1) k

2
(
−2
√
2−i
)2+k

3 ck = (k+1) k

2
(√

2−i
)3+k 13 ck = (k+1)(k+2)

24+k
(
i−
√
2
)3+k

4 ck = (k+1) k

2
(√

2+i
)3+k 14 ck = (k+1)(k+2)

24+k
(
−
√
2−i
)3+k

5 ck = (k+1)(k+2)

2
(
−
√
2+2i
)3+k 15 ck = (k+1) k

2
(
−
√
2−i
)3+k

6 ck = (k+1)(k+2)

2
(
−
√
2−2i
)3+k 16 ck = (k+1) k

2
(
−
√
2+i
)3+k

7 ck = (k+1) k

2
(
−
√
2−i
)2+k 17 ck = (k+1)(k+2)

2
(
2
√
2+i
)3+k

8 ck = (k+1) k

2
(
−
√
2+i
)2+k 18 ck = (k+1)(k+2)

2
(
i−2
√
2
)3+k

9 ck = (k+1)(k+2)

24+k
(√

2+i
)3+k 19 ck = (k+1)(k+2)

2
(√

2+2i
)2+k

10 ck = (k+1)(k+2)

24+k
(√

2−i
)3+k 20 ck = (k+1)(k+2)

2
(√

2−2i
)2+k

Falls keine der angegebenen Varianten zutreffen, tragen Sie als Wert 0 ein.

Lösung
Zunächst sei r :=

√
2α2 + β2 > 0 sowie A := Kr,∞(a) := {z ∈ C | r < |z − a|}. Unter Verwendung der

unteren Dreiecksungleichung gilt dann∣∣z − α√2
∣∣ ≥ |z − a| − ∣∣a− α√2

∣∣ = |z − a| − r > 0

für alle z ∈ A, sodass f : A 7−→ C wohldefiniert und holomorph ist. Somit lässt sich f nach Satz 12.7.2
für alle z ∈ A als Laurent-Reihe mit Entwicklungspunkt a darstellen. Um diese zu bestimmen, verwenden
wir

f(z) =
1

(z − α
√

2)3
=

1

2

d2

dz2

(
1

z − α
√

2

)
. (6)

Die Laurent–Entwicklung der Funktion g(z) = 1
z−z0 um den Punkt a im Außengebiet ist aus der Vorlesung

bekannt:

g(z) =
1

z − z0
=

∞∑
n=0

(
z0 − a

)n(
z − a

)−(n+1)
, z ∈ C \Br(a) .
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Für z0 = α
√

2 ergibt das

1

z − α
√

2
=

∞∑
n=0

(
α
√

2− a
)n (

z − a
)−n−1

=
0∑

m=−∞

1(
α
√

2− a
)m (z − a)m−1 (7)

und somit gilt

f(z)
(6)
=

1

2

d2

dz2

(
1

z − α
√

2

)
=

1

2

d2

dz2

(
0∑

m=−∞

1(
α
√

2− a
)m (z − a)m−1

)

=
1

2

0∑
m=−∞

d2

dz2

(
1(

α
√

2− a
)m (z − a)m−1

)
=

1

2

0∑
m=−∞

d

dz

(
m− 1(

α
√

2− a
)m (z − a)m−2

)

=
0∑

m=−∞

(m− 1)(m− 2)

2
(
α
√

2− a
)m (z − a)m−3 =

−3∑
k=−∞

(k + 1)(k + 2)

2
(
α
√

2− a
)3+k (z − a)k

für alle z ∈ A. Aufgrund der Eindeutigkeit der Laurent-Entwicklung nach Satz 12.7.2 folgt k0 = −3 sowie

ck =


(k+1)(k+2)

2
(
α
√
2−βi
)3+k , falls k ≤ k0,

0, falls k > k0.

Nachfolgend geben wir den entsprechenden Fall in der obigen Tabelle in Abhängigkeit von den Parametern
(α, β) an:

(α, β) (1,−2)(1, 2)(−1,−2)(−1, 2)(2,−2)(2, 2)(2,−1)(−2,−2)(−2, 2)(−2,−1)

Fall 1 2 5 6 9 10 17 13 14 18

Alternative zur Bestimmung von (7)

Schreiben wir

1

z − α
√

2
=

1

(z − a)− (α
√

2− a)
=

1

z − a
· 1

1− α
√
2−a

z−a

, z ∈ A

lässt sich wegen ∣∣∣∣∣α
√

2− a
z − a

∣∣∣∣∣ =
r

|z − a|
< 1 für z ∈ A

die geometrische Reihe verwenden

1

z − α
√

2
=

1

z − a
· 1

1− α
√
2−a

z−a

=
1

z − a
·
∞∑
n=0

(
α
√

2− a
z − a

)n

=
∞∑
n=0

(
α
√

2− a
)n

(z − a)−n−1.
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Aufgabe 3
Sei α ∈

{
1
4
, 1
3
, 1
2
, 2, 3

}
. Berechnen Sie mithilfe des Residuensatzes die folgenden zwei komplexen

Kurvenintegrale I und J und geben Sie deren Werte an:
Variante 1:

I = I1 :=

�

|z|= 1
2

dz

z3(1− αz2)4
und J = J1 :=

�

|z|= 1
4

dz

z10(1− αz2)2

Variante 2:

I = I2 :=

�

|z|= 1
4

dz

z8(1− αz2)3
und J = J2 :=

�

|z|= 1
2

dz

z5(1− αz2)3

Lösung

Zunächst definieren wir fj, gj : C \
{

0, 1√
α
,− 1√

α

}
7−→ C , j = 1, 2, gegeben durch

f1(z) :=
1

z3(1− αz2)4
und g1(z) :=

1

z10(1− αz2)2
,

sowie

f2(z) :=
1

z8(1− αz2)3
und g2(z) :=

1

z5(1− αz2)3
.

Dann sind fj und gj offenbar holomorph, da 0 und ± 1√
α

gerade die Definitionslücken bzw. Pole der beiden
Funktionen sind. Nun gilt ∣∣∣∣± 1√

α
− 0

∣∣∣∣ > 1

2
>

1

4

und die den Kurvenintegralen I und J zugrunde liegenden Kurven sind beide einfach geschlossen, positiv
orientiert und regulär. Dann ergibt sich mit dem Residuensatz (siehe Satz 12.8.3 )

I = Ij = 2πi · Res
(
fj, 0

)
und J = Jj = 2πi · Res

(
gj, 0

)
, j = 1, 2. (8)

Um diese Residuen zu berechnen, verwenden wir die geometrische Reihe, welche für
∣∣αz2∣∣ < 1 die folgende

Darstellung liefert,

1

1− αz2
=

∞∑
n=0

αnz2n, |z| < 1√
α
, (9)

welche nur gerade Potenzen in z hat. Damit hat die Laurent–Entwicklung um Null sowohl von g1, als auch
von f2 keinen Beitrag bei z−1. Es folgt:

Res (g1, 0) = 0 = Res (f2, 0) , also mit (8) J1 = I2 = 0 . (10)

Nach (9) gibt aber auch

1(
1− αz2

)3 =
(
1 + αz2 + α2z4 +O(z6)

)3
= 1 + 3αz2 + 6α2z4 +O(z6).
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Es folgt sofort

Res (g2, 0) = 6α2, also wieder mit (8) J2 = 12α2π i . (11)

Analog ist

1(
1− αz2

)4 = 1 + 4αz2 + O
(
z4
)
,

womit Res (f1, 0) = 4α folgt, d.h. I1 = 8απ i.

Nachfolgend geben wir die Werte von I = Ij und J = Jj , j = 1, 2, in Abhängigkeit von den Varianten
und dem Parameter α an:

Werte von I:

Variante \ α 1
4

1
3

1
2

2 3

Variante 1 2πi 8
3
πi4πi16πi24πi

Variante 2 0 0 0 0 0

Werte von J :

Variante \ α 1
4

1
3

1
2

2 3

Variante 1 0 0 0 0 0
Variante 2 3

4
πi 4

3
πi 1

3
πi48πi108πi

Alternative z.B. für Res (f1, 0):

Mit Lemma 12.8.5 erhalten wir

Res
(
f1, 0

)
=

1

2!
· lim
z→0

[
d2

dz2
(
z3f1(z)

)]
=

1

2
· lim
z→0

[
d2

dz2

(
1

(1− αz2)4

)]

=
1

2
· lim
z→0

[
d

dz

(
8αz

(1− αz2)5

)]
=

1

2
· lim
z→0

[
8α(1− αz2)5 + 80α2z2(1− αz2)4

(1− αz2)10

]

= 4α. (12)
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Aufgabe 4
Sei α ∈ {−6,−5,−4,−3,−2, 2, 3, 4, 5, 6}. Ferner sei P2 der reelle Hilbertraum der Polynome vom Höchst-
grad 2 mit dem von L2(0, 1) geerbten Skalarprodukt

〈 p, q 〉L2(0,1) =

1�

0

p(x) · q(x) dx , p, q ∈ P2 .

Des Weiteren seien pi(x) = xi , i = 0, 1, 2 die Monome in P2 und U := span {p0, p1} ein Unterraum.
Bestimmen Sie zu p(x) := α

√
2x2 ein p∗ ∈ U , so dass

‖p∗ − p‖L2(0,1) = min
q ∈U
‖q − p‖L2(0,1) (13)

und geben Sie p∗ in Abhängigkeit von x an.

Lösung
Zunächst ist auch

(
U, 〈 ·, · 〉L2(0,1)

)
ein Hilbertraum, da U ein endlich-dimensionaler Unterraum von P2 ist.

Mit Satz 13.2.7 folgt somit, dass ein eindeutiges Polynom p∗ ∈ U existiert, das (13) erfüllt. Ferner gilt
dann p− p∗ ⊥ U , das äquivalent zu {

〈 p− p∗, p0 〉L2(0,1) = 0,

〈 p− p∗, p1 〉L2(0,1) = 0
(14)

ist, da {p0, p1} eine Basis von U bildet. Nun sei p∗(x) := ap0(x) + bp1(x) = a + bx mit a, b ∈ R. Mittels
Einsetzen von p und p∗ in (14) und einfachen Umformungen ergibt sich

a+ b
2

=
1�
0

(a+ bx) · 1 dx =
1�
0

α
√

2x2 · 1 dx = α
√
2
3
,

a
2

+ b
3

=
1�
0

(a+ bx) · x dx =
1�
0

α
√

2x2 · x dx = α
√
2
4

und somit {
a = α

√
2
3
− b

2
,

α
√
2
4

= a
2

+ b
3

=
(
α
√
2
6
− b

4

)
+ b

3
= α

√
2
6

+ b
12
.

(15)

Wenn wir die zweite Gleichung nach b umformen, erhalten wir b = α
√

2, das eingesetzt in die erste
Gleichung von (15)

a = α

√
2

3
− α
√

2

2
= −α

√
2

6

liefert. Insgesamt gilt daher p∗(x) = α
√

2
(
x− 1

6

)
.

1.Alternative: Zunächst ist auch
(
U, 〈 ·, · 〉L2(0,1)

)
ein Hilbertraum, da U ein endlich-dimensionaler Unter-

raum von P2 ist. Mit Satz 13.2.7 folgt somit, dass ein eindeutiges Polynom p∗ ∈ U existiert, das (13)
erfüllt. Dabei ist p∗ eindeutig durch die Bedingung p− p∗ ⊥ U bestimmt.
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Um p∗ zu berechnen, bestimmen wir die (orthogonale) Projektion ProjU(p) von p auf U ; denn es gilt
p − ProjU(p) ⊥ U nach Korollar 13.2.11, das p∗ = ProjU(p) impliziert. Wegen Satz 13.2.9 ist es nun
sinnvoll, zuerst eine Orthogonalbasis {q0, q1, q2} von P2 mit

U = span{p0, p1} = span{q0, q1}

zu bestimmen, die wir mit dem Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren berechnen:

q0(x) := p0(x) = 1,

q1(x) := p1(x)−
〈 q0, p1 〉L2(0,1)

〈 q0, q0 〉L2(0,1)

q0(x) = x− 1

2
, (16)

q2(x) := p2(x)−
〈 q0, p2 〉L2(0,1)

〈 q0, q0 〉L2(0,1)

q0(x)−
〈 q1, p2 〉L2(0,1)

〈 q1, q1 〉L2(0,1)

q1(x) = x2 − 1

3
−

1
12
1
12

(
x− 1

2

)
= x2 − x+

1

6
.

Dann können wir

p(x) = α
√

2x2 = α
√

2

(
x2 − x+

1

6

)
+ α
√

2x− α
√

2

6
= α
√

2

(
x2 − x+

1

6

)
+ α
√

2

(
x− 1

2

)
+ α

√
2

3

= α
√

2q2(x)︸ ︷︷ ︸
∈ U⊥

+α
√

2q1(x) + α

√
2

3
q0(x)︸ ︷︷ ︸

∈ U

schreiben. Nach Satz 13.2.9 ergibt sich somit

p∗(x) = (ProjU(p)) (x) = α
√

2q1(x) + α

√
2

3
q0(x) = α

√
2

(
x− 1

6

)
.

2.Alternative: Zunächst ist auch
(
U, 〈 ·, · 〉L2(0,1)

)
ein Hilbertraum, da U ein endlich-dimensionaler Unter-

raum von P2 ist. Mit Satz 13.2.7 folgt somit, dass ein eindeutiges Polynom p∗ ∈ U existiert, das (13)
erfüllt. Dabei ist p∗ eindeutig durch die Bedingung p− p∗ ⊥ U bestimmt.

Um p∗ zu berechnen, bestimmen wir die (orthogonale) Projektion ProjU(p) von p auf U ; denn es gilt
p−ProjU(p) ⊥ U nach Korollar 13.2.11, das p∗ = ProjU(p) impliziert. Nun erhält man mit Hilfe von (16)
sofort ein Orthonormalsystem von U :

e∗0(x) :=
q0(x)

‖q0‖L2(0,1)

= q0(x) = 1,

e∗1(x) :=
q1(x)

‖q1‖L2(0,1)

=
√

12

(
x− 1

2

)
= 2
√

3

(
x− 1

2

)
.

Damit lässt sich die orthogonale Projektion ProjU(p) leicht angeben:

p∗ = ProjU(p) = 〈 p, e∗1 〉L2(0,1) · e∗1 + 〈 p, e∗0 〉L2(0,1) · e∗0. (17)

Die Koeffizienten berechnen wir dabei getrennt:

〈 p, e∗1 〉L2(0,1) = 2α
√

6

1�

0

(
x3 − x2

2

)
dx = 2α

√
6

[
x4

4
− x3

6

]1
0

= 2α
√

6 · 1

12
=
α

6

√
6,

〈 p, e∗0 〉L2(0,1) = α
√

2

1�

0

x2 dx =
α

3

√
2.
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Aus (17) folgt dann

p∗(x) =
α

6

√
6 · 2
√

3

(
x− 1

2

)
+
α

3

√
2 = α

√
2

(
x− 1

6

)
.

Nachfolgend geben wir p∗(x) in Abhängigkeit vom Parameter α an:

α −6 −5 −4 −3 −2 2 3 4 5

p∗
√

2(1− 6x)
√

2(5
6
− 5x)

√
2(2

3
− 4x)

√
2(1

2
− 3x)

√
2(1

3
− 2x)

√
2(2x− 1

3
)
√

2(3x− 1
2
)
√

2(4x− 2
3
)
√

2(5x− 5
6
)

α 6

p∗
√

2(6x− 1)

9



Aufgabe 5
Seien α ∈ {

√
2,
√

3} und β ∈ {2, 3, 4, 5, 6}. Ferner seien h : R −→ R, t 7−→ h(t) mit

h(t) := t2 · e−βα|t|

gegeben.
Berechnen Sie die Spektralfunktion ĥ = F [h] von h.
Das Ergebnis ist von der Form

ĥ(ω) =

√
2

π

a(ω)

(β2α2 + ω2)k
. (18)

Geben Sie k ∈ N und a = a(ω) an. Schreiben Sie dabei a(ω) als a(x), d.h. nutzen Sie x als Variable.

Lösung
Zunächst definieren wir γ := αβ > 0 und

f : R −→ R, t 7−→ f(t) := e−γ|t|.

Dann ist f zum Einen offenbar absolut integrierbar auf R und differenzierbar für t 6= 0 und zum Anderen

wissen wir aus Beispiel 13.4.7, dass f Fourier-transformierbar ist mit Spektralfunktion f̂(ω) =
√

2
π

γ
γ2+ω2

für ω ∈ R. Im nächsten Schritt wenden wir Satz 13.4.8 (ii) an und erhalten

F [h](ω) = F [t2f(t)](ω) = i2
d2

dω2
f̂(ω) = − d

dω

(√
2

π

−2γω

(γ2 + ω2)2

)

= 2γ

√
2

π

(γ2 + ω2)2 − ω · 2(γ2 + ω2) · 2ω
(γ2 + ω2)4

= 2γ

√
2

π

γ2 − 3ω2

(γ2 + ω2)3
=

√
2

π

2βα(β2α2 − 3ω2)

(β2α2 + ω2)3

für ω ∈ R. Somit muss in (18) k = 3 und a(ω) = 2βα(β2α2 − 3ω2) für ω ∈ R sein.

Nachfolgend geben wir nicht a(ω), ω ∈ R, sondern a(x), x ∈ R, in Abhängigkeit von den Parametern α
und β an:

α \ β 2 3 4 5 6√
2 4
√

2(8− 3x2) 6
√

2(18− 3x2)8
√

2(32− 3x2)10
√

2(50− 3x2) 12
√

2(72− 3x2)√
3 4
√

3(12− 3x2)6
√

3(27− 3x2)8
√

3(48− 3x2)10
√

3(75− 3x2)12
√

3(108− 3x2)
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Aufgabe 6
Für α ∈ {1, 2} und β ∈ {

√
2,
√

3,
√

4,
√

5,
√

6} sei f ∈ H1(R) gegeben durch

f(t) = max{β − α |t| , 0},

t ∈ R und f̂ = f̂(ω) die zugehörige Spektralfunktion. Berechnen Sie (wenn möglich ohne f̂ explizit zu
bestimmten) das Integral

B :=

�
R
(1 + ω2) ·

∣∣∣f̂(ω)
∣∣∣2 dω.

Lösung
Für die schwache Ableitung ∂f ∈ L2(R) von f gilt:

∂f(t) =


α, t ∈ (−β

α
, 0)

−α, t ∈ (0, β
α

)

0, |t| > β
α

.

Damit folgt analog zu Folgerung 13.4.27

B =

�
R
(1 + ω2) ·

∣∣∣f̂(ω)
∣∣∣2 dω =< f, f >H1(R)=

� β/α

−β/α
(β − α |t|)2 dt+

� β/α

−β/α
α2 dt

= β2

� β/α

−β/α
1 dt︸ ︷︷ ︸

=2 β
α

−4αβ

� β/α

0

t dt︸ ︷︷ ︸
= 1

2
β2

α2

+α2

� β/α

−β/α
t2 dt︸ ︷︷ ︸

= 2
3
β3

α3

+2αβ.

Also:

B =
2β3

3α
+ 2αβ.

Nachfolgend geben wir B in Abhängigkeit von den Parametern α und β an:

α \ β
√

2
√

3
√

4
√

5
√

6

1 10
√
2

3
4
√

3 28
3

16
√
5

3
6
√

6

2 14
√
2

3
5
√

3 32
3

17
√
5

3
6
√

6
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