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Überblick



Forschungsstand - 
Hochschulraumentwicklung

- Ausgangslage: Hochschullehre  häufig 
noch als statischer 
Wissensvermittlungsprozess

- räumliche Gegebenheiten sind oft 
limitierend und fordern nicht zur 
Veränderung auf

- Shift von “Teaching to Learning” 
braucht auch entsprechende Räume 
(Bachmann, Brandt, Kaufmann, Röder, 
Schwander & Škerlak 2014, S. 20; 
Ninnemann, 2018, S. 14 f., 50 ff.; 
FHNW, 2021).



Internationales Programm, Gefördert durch Movetia (2024 – 2026):

• Pädagogische Hochschule Luzern– Projektmanagement

• Partner CH: Pädagogische Hochschule Schaffhausen 

• Int. Projektpartner: Queensland University of Technology, Brisbane

Queensland University of Technology, Brisbane

HESD – High-Edu-Space Development
Analyse, Entwicklung und Evaluation besonderer Hochschulräume

Campus Horw PHLU Campus Kammgarn PHSH

Weitere Kooperation:

• Universität Passau

• ETH Zurich
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WP3: Analyse von 6 – 8  «besonderen» Hochschulräumen

WP4: Entwicklung 1 – PH Luzern: Offene Lehr- und Lernzone (LLF)

          Entwicklung 2 – PH Schaffhausen:
                                    die Hochschule zieht in einen Bestandbau um
                                    (Kammgarn)

WP5:    Evaluation der Lernraumentwicklung 
             an den Pädagogischen Hochschulen 
             Luzern und Schaffhausen

Projektdesign
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HSLU Design, Kunst, Film – Foyer ETH Zürich, PBLabs – Projectbased Learning Lab

WP3 – Analyse

DiLab Uni Passau
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Analyse von besonderen Hochschulräumen
Forschungskategorien (1): Geschichte, Ursprung
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Hybridität Zonierung

Analyse von besonderen Hochschulräumen
Forschungskategorien (2): Raum
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Forschungskategorien (3): Nutzung

Analyse von besonderen Hochschulräumen
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Analysis of special university spaces
Planned steps
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DiLab Universität Passau – Selbststeuerung, Kooperation und Digitalität 
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PbLabs ETH – project based learning
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DiLab Universität Passau        PbLabs ETH 

Gelingensbedingungen Gelingensbedingungen

Anstoss und Unterstützung durch 
Hochschulleitung 

Vorgaben durch Hochschulleitung

Finanziertes Projektteam Finanziertes Projektteam

Entscheidungsbefugnis bei Team Entscheidungsbefugnis bei Team

Didaktische Schwerpunkte:
1- Selbstreguliertes Lernen

2 - Kooperation
3 - Digitale Kompetenzen 

Didaktischer Schwerpunkt:
Projektbasiertes Lehren und Lernen

Learnings
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Gelingensbedingungen Gelingensbedingungen

Raumverantwortung bei 
Projektteam

Raumverantwortung bei 
Projektteam

Qualitätsmerkmale Raum:
• Grosse Flexibilität

• Veränderungsoffenheit
• leichte kleine Tische

• Gute digitale Ausstattung

Qualitätsmerkmale Raum:
• Grosse Flexibilität

• Veränderungsoffenheit
• Verschiebbare Tische

• Geringe digitale Ausstattung

Buchung über Raummanagement Buchung auf Anfrage

Raumordnung muss wieder 
hergestellt werden

Raumordnung muss wieder 
hergestellt werden
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Gelingensbedingungen Gelingensbedingungen

Gezielter Support zu Raum- und 
Lehrfragen

Gezielter Support zu Raum- und 
Lehrfragen

Unterstützung durch Tutor*innen 
bei Raum- und Lehrfragen

Unterstützung durch Coaches in 
ausgewählten Seminaren

Seminargrösse bis 30 TN Seminargrösse bis 120 TN
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Ansatzpunkte für zukunftsfähige Lern- und Arbeitsumgebungen 
Inka Wertz (Berlin, 7. 11.24)

• …

• Zuständigkeiten und Verortung klären

• Stakeholder mitnehmen, Bedeutung des Raumes vermitteln, 
Arbeitsweisen kennenlernen

• Pilotflächen einrichten

• Skills aufbauen, Supportstrukturen einrichten

• Evaluieren und nachsteuern

• …
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