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”Perfection is achieved, not when there is nothing more to add,
but when there is nothing left to take away.”1

1 Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), französischer Flieger und Schriftsteller





KURZFASSUNG

Objektorientierte Bauwerksmodelle sind derzeit Gegenstand umfangreicher
Foschungsaktivitäten zur rechnerinternen Verwaltung bauwerksbezogener
Informationen. Ein in diesem Rahmen diskutierter Ansatz ist die Realisie-
rung eines virtuellen rechnerinternen Bauwerks in Form eines variablen Ver-
bundes fachspezifischer objektorientierter Modelle. Diese Organisationsform
der rechnerinternen Repräsentation eignet sich einerseits aufgrund ihrer Fle-
xibilität sehr gut für eine lebensphasenübergreifende Fortschreibung als di-
gitale Bauwerksakte. Eine solche Bauwerksakte bildet eine wichtige Infor-
mationsgrundlage für die Planung von Instandhaltungs-, Modernisierungs-,
Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen in späteren Lebensphasen des Bau-
werks. Andererseits erschwert die dezentrale Organisationsform des Mo-
dellverbundes jedoch die Informationssuche, was in erster Linie durch das
Vorhandensein multipler Repräsentationen einzelner Realweltobjekte sowie
die Komplexität der am Verbund beteiligten Modellschemata bedingt ist.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines generischen
Systemkerns als Basis für eine projektbezogen konfigurierbare Informations-
umgebung, die insbesondere in frühen Projektphasen einen handhabbaren
Zugang zu den im Modellverbund verwalteten Informationen bereitstellen
kann. Der vorgeschlagene Lösungsansatz erweitert den Modellverbund um
eine Erschließungsstruktur, in der die einzelnen Elemente der individuel-
len baulich-räumlichen Struktur durch eindeutige Identifikatoren vertreten
werden. Mit den Identifikatoren werden jeweils die fachspezifischen Reprä-
sentationen des Objektes verknüpft und sind somit von einem zentralen
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Einstiegspunkt aus erreichbar. Der generische Systemkern definiert eine ob-
jektorientierte Datenstruktur zur Verwaltung der jeweils projektbezogen
auszuprägenden Erschließungsstruktur.

Die Interaktion mit dem erschlossenen Informationsraum erfordert eine
entsprechende Nutzerschnittstelle, die in der Lage ist, nicht vorhersehba-
ren, spontan entstehenden Informationsbedarf zu bedienen. Darüber hin-
aus soll sie konfigurierbar sein bezüglich der unterstützten Suchstrategien.
Der Lösungsansatz sieht eine hierarchische Organisationstruktur der Nut-
zerschnittstelle vor, die eine modulare Erweiterung ermöglicht. Ein entspre-
chender Kern der Nutzerschnittstelle wird als objektorientiertes Framework
spezifiziert.

Die Erschließungsstruktur und die Nutzerschnittstelle werden unter An-
wendung des objektorientierten Paradigmas entwickelt und mit Hilfe einer
formalen Notation auf implementierungsunabhängiger Ebene beschrieben.
Anhand exemplarischer Umsetzungen kritischer Systemteile wird die prin-
zipielle Realisierbarkeit des beschriebenen Systems nachgewiesen.



ABSTRACT

Object oriented building models are subject of comprehensive research ac-
tivities aiming at the computer-supported management of building related
information. An interesting approach discussed in this field is to set up a
virtual digital building as a variable compound of several discipline specific
object oriented models. Because of its flexible form of organization such a
digital representation can be easily modified and enhanced throughout the
entire life cycle of a building, and therefore it is well suited as a basis for a
digital cross-life cycle documentation of a building.

Such a documentation can serve as an important information base for
the planing of any reconstruction work on the particular building. However
the decentralized organization of the model compound does not support an
intuitive navigation and information seeking. The model schemata can be
very complex and a particular real world object may have multiple digital
representations spread among the discipline specific models.

The work presents the development of a generic core of an adaptable infor-
mation seeking environment which focuses especially at supporting cross-
disciplinary information needs information needs in early project phases.
The approach proposed in this work enhances the model compound con-
cept by two additional layers: the navigation structure an the user interface.
The navigation structure overlays the model compounds and serves as its
table of contents. Each real world object is represented in the navigation
structure by an unique identifier. The multiple discipline specific repre-
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Abstract

sentations of a particular real world object are linked to its identifier and
therefor accessible from a central entry point. Within the generic core an
object oriented data structure is defined, that allows for the storage and
management of project specific instances of the navigation structure.

For information seeking planners will have to interact with the informa-
tion space containing the model compound and the navigation structure.
Therefore the user interface has to support any kind of unpredictable and
spontaneous information need. Also it has to be adaptable in terms of the
searching strategies it supports. The proposed system concept bases on an
hierarchical organization which allows for configuration by changing and/or
adding of modules. The generic core defines an object oriented framework
for the individual implementation of the user interface.

The generic core is formally specified on an implementation-independent
level. Several experimental prototypes prove the technical feasibility of cri-
tical aspects of the system concept.
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