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Kurzfassung

Digitalisierung ist für die Industrie in der heutigen Zeit einer der prägendsten Einflüsse. Durch die
zunehmende Nutzung digitaler Gegenstände und dem Aufbau neuer Wertschöpfungsnetzwerke
über virtuelle Technologien sind innerhalb der produzierenden Industrie erhebliche Optimie-
rungspotenziale abzusehen. Die notwendige Voraussetzung dazu ist jedoch die Verfügbarkeit
aller relevanten Daten aus allen Prozessschritten sicherzustellen. Aus diesem Grund muss eine
Durchgängigkeit des Informationsflusses über alle Produkt- und Fabriklebenszyklen erreicht
werden. Eine Forschungslücke in diesem Kontext ist die dynamische Integration unbekannter
Komponenten in ein gemeinsames Informationssystem. Zurzeit liegt kein Ansatz vor, der eine
einheitliche Semantik im Datenaustausch vorsieht und gleichzeitig einen disziplinübergreifenden
Informationsaustausch ermöglicht.

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird die technische Dokumentation als Bindeglied vorgeschla-
gen, um eine gemeinsame Grundlage für den Informationsaustausch zu schaffen. Die notwendigen
informationstechnischen Grundlagen zur Transformation papiergebundener Dokumentation zur
Nutzung in cyber-physischen Produktionssystemen werden zunächst in einer analytischen Be-
trachtung untersucht und beinhalten Forschungsansätze, die an dieser Stelle einen Beitrag leisten
können. Anhand von Bewertungskriterien werden ein Forschungskonzept und ein Referenzar-
chitekturmodell ausgewählt. Aus dem Referenzmodell werden anschließend die Anforderungen
an ein dynamisches Vernetzungskonzept abgeleitet und der Bedarf einer semantischen Kopp-
lung von produktionstechnischen Komponenten aufgezeigt. Die nachfolgenden Arbeiten werden
dazu unterteilt in ein theoretisches Konzept zur semantischen Vernetzung von Komponenten
und Maschinen zu cyber-physisches Produktionssystem (CPPS) während der Laufzeit und die
Implementierung bzw. Überführung des theoretischen Ansatzes in ein Informationssystem. Die
Verifikation dieses Ansatzes erfolgt über den Fabrik- und Produktlebenszyklus anhand eines
Szenarios für die Klemmenleistenmontage. Dazu werden zunächst alle Komponenten im Enginee-
ring auf Basis technischer Dokumentationen virtuell modelliert und anschließend in den Betrieb
überführt. Zusätzlich wird gezeigt, wie die Informationen für Simulationsmodelle eingesetzt
und innerhalb der Produktion genutzt werden können. Des Weiteren wird die Rückführung der
realen Informationen in die Planung gezeigt. Diese Ausarbeitung leistet somit einen innovativen
Beitrag zum durchgängigen Engineering und zeigt, wie eine disziplinübergreifende Informati-
onsbasis auf Basis einer technischen Dokumentation geschaffen und genutzt werden kann, um
die Produktionstechnik ganzheitlich über ein allgemeines Vernetzungskonzept zu digitalisieren.

Schlagwörter: Referenzarchitekturmodell, cyber-physisches System, durchgängiges Engineering





Abstract

Today’s industries are driven by increasing digitalization. The establishment of digital value-
added networks in the manufacturing industry will lead to considerable optimization potentials
resulting from costs, availability or resource consumption. However, the prerequisite for this is
the availability of all relevant data within the lifecycle. For this reason, a continuous exchange
of all information concerning the product and factory lifecycle must be achieved. A research
gap in this context is the integration of components into a common information system, espe-
cially regarding to the dynamic integration of unknown systems. At the moment, there are no
approaches available which provides a uniform semantic for data exchange and at the same time
allow discipline-independent exchange of information. In this regard, the particular challenge is
therefore the complexity between the disciplines of production and information technology and
the definition of a shared information basis. Although different information systems are already
being used to support the individual development phases, there is still a lack of a link to map
the entire lifecycle.

Within the scope of this research work, technical documentation is proposed as a link to create
a uniform basis for the exchange of information. The necessary transformation of paper-bound
documentation into a virtual representation for use in cyber-physical production systems are
first examined in an analytical view, and includes research approaches that may make a con-
tribution here. A research concept and a reference architecture model are selected based on
different evaluation criteria. The requirements for a dynamic concept are then derived from
the reference model. Furthermore, the demands on a semantic interface are identified. The
following aspects are subdivided into a theoretical concept and the transformation of the theo-
retical approach into an information system. This approach is verified by using the factory and
product lifecycle in an assembly scenario. To this end, all components of the engineering are
first modelled virtually based on technical documentation and then transferred to operation. In
addition, it will be shown how the information could be used for simulation models and within
production. Furthermore, the feedback of the real information in the previous phases is shown.
This article thus provides an innovative contribution to continuous engineering and shows how
an interdisciplinary information system based on technical documentation can be created and
used in order to depict the production technology via a holistic generic framework.

Keywords: reference architecture model, cyber-physical system, continuous engineering
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