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Vorwort 

Welches Verh~iltnis besteht zwischen p~idagogischen Visionen und dem fCir Kinder vorgesehenen Raum? Ich 

stelle diese Frage, well sie, wie ich denke, den Schl~ssel zu einem Verst~indnis yon guter Schul- und Vorschul- 

architektur enth~ilt und damit bereits auf das Hauptanliegen dieses Buches verweist. W~ihrend wit Geb~iude 

wollen und brauchen, die den unmittelbaren AnspriJchen unserer gegenw~rtigen Gesellschaft gen~gen, die- 

nen die Schulen, die wit heute bauen, auch einer Zukunft, die nut schwer vorhersehbar ist. Planer von Schul- 

geb~iuden brauchen Weitblick und m~issen Zukunftsvisionen entwickeln. 

Zu den Synonymen des Begriffs ,,Vision" geh~ren vor allem Eigenschaften wie: Vorstellungskraft, Wahr- 

nehmungsverm~gen, Eingebung, Innovation und Kreativit~it. Diese Liste liege sich noch um das modische 

Schlagwort der ,,Zukunftssicherung" erg~inzen, doch wie sollen Architekten und Planer den Blick auf die Zu- 

kunft richten? Soil Architektur oder P~idagogik ihre Vision bestimmen? Innovative Ans~itze in den Erziehungs- 

wissenschaften, die - mehr noch als w~ihrend des 20. Jahrhunderts - eine sehr personalisierte Auffassung des 

Lernens haben, finden derzeit besondere Beachtung. Dies reflektiert in gewisser Hinsicht die individualistische 

Pr~igung unserer Zeit. Architekten mCissen Wege finden, solche Theorien neben vielen anderen neuen Vorstel- 

lungen in ihre Entw~rfe einzuarbeiten. Dabei miJssen sie eine klare Vorstellung der p~idagogischen Ans~itze 

haben, die ihrer Arbeit zugrunde liegt. 

Die besten Schulneubauten stammen von Architekten, die erkennen, dass sich die Architektur vonder P~i- 

dagogik leiten lassen muss. In den bier vorgestellten Fallstudien sind daher viele aktuelle Bildungstheorien aus- 

dr~cklich umgesetzt. Dies ist meiner Meinung nach auch angemessen, denn die p~idagogische Vision ist fCir die 

Gestaltung einer neuen Schule von grundlegender Bedeutung. Eine Schule, die sowohl den AnsprCichen der 

heutigen Lehrer und Schiller als auch zukCinftiger Nutzergenerationen dienlich sein soil, muss funktional die 

parallelen BedL~rfnisse der schulischen Bildung und der sozialen Entwicklung yon Kindern widerspiegeln. Ar- 

chitekten, die bislang noch keine Schule entworfen haben, mOgen sich fragen, was sie Ciberhaupt yon Visionen 

im Bildungsbereich verstehen. Die Frage der p~idagogischen Vorstellungen und ihrer architektonischen Umset- 

zung kann und sollte man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das Verh~iltnis wird nie ein lineares sein, 

in dem die p~idagogische Vision direkt die Architektur bestimmt. Vielmehr gehen P~idagogik und Architektur 

eine Beziehung ein, in der sich, wenn alles planm~igig verl~iuft, beide Dimensionen symbiotisch erg~nzen, um 

eine komplexe, am Kind orientierte Umgebung zu schaffen, in der SchCiler lernen k~nnen und die gleichzeitig 

als Schulgeb~iude eine Bereicherung fCir den Stadtteil darstellt. Schon immer zeichnete sich das Schulwesen 

dutch die Umsetzung innovativer Bildungsvorstellungen an neuen und anregenden Often aus. Radikalit~it war 

dabei notwendig, denn seit Beginn des 20. Jahrhunderts war die Schule ein System der Massenerziehung, das 

sich immer wieder neu errand, um immer mehr Menschen die M~glichkeit einer immer besseren Bildung zu 

geben. Heute f~hren ~ihnliche gesellschaftliche Impulse dazu, dass der Bildungssektor einen immer breiteren 

Teil der Bev~lkerung erfasst. So wird beispielsweise die Unterst~itzung berufst~itiger MCitter erst seit kurzem als 

gesellschaftliche Notwendigkeit erachtet. Diese Einsicht fCihrt zu einer ,,nach unten" und ,,seitw~irts" gerichteten 

Ausdehnung der Betreuungs- und Erziehungsangebote: ,,nach unten" verweist auf die Betreuung yon Babys 

und Kleinkindern; ,,seitw~irts" hingegen auf eine verl~issliche Ganztagsbetreuung f~r Schulkinder. Es geht also 

nicht nur um p~dagogische Visionen. Die heutigen Planer von Schulen gehen welter, sie dehnen die Rolle der 

Schule auf die Umgebung und den Stadtteil und somit auf die Gesellschaft insgesamt aus. 

Ich m~chte den vielen Menschen danken, die an diesem Buch mitgewirkt haben - den Autoren cier Fall- 

studien ebenso wie den Lehrern und Lehrerinnen, P~idagogen und P~idagoginnen, die reich mit ihren Beo- 

bachtungen und ihrer Hilfe untersti]tzten. Ganz besonders m~chte ich bier Ria Stein und das Team bei Birk- 

h~iuser erw~ihnen, die diesem Projekt ~ber so viele Jahre hinweg die Treue wahrten. Ria brachte mir mit ihrer 

Entschlossenheit, dieses Buch zu ver~ffentlichen, ein Mag an Toleranz und Verst~indnis entgegen, das weir 

~ber die reine Pflichterf~illung hinausging. Ihr geb~hrt mein gr~gter Dank dafCir, dass das Buch nun endlich in 

dieser endgCiltigen Version erscheinen kann. Mein Dank geht auch an Penny Terndrup fCir ihre liebevolle Be- 

treuung und den klugen Rat, den sie mir w~ihrend der schwierigen Konzeptionsphase des Buches gab, und an 

Ken Macdonald, der mir vor 15 Jahren das faszinierende Thema des Schulbaus nahe brachte. Abschliegend 

m~chte ich der School of Architecture der Universit~it Sheffield danken, die es mir durch eine halbe Stelle als 

Research Fellow ermOglichte, an diesem Buch zu arbeiten. Ohne diese UnterstCitzung w~ire die Ver~ffentli- 

chung nicht m~glich gewesen. 

Mark Dudek 

London, im Dezember 2006 



Historische Vorl ufer 

Die erste Vorschule von Margaret McMillan, Deptford, 

South London, 1923. Schulhofw~ihrend der Pause 

Grundriss einer typischen Schule nach Robson, Hackney, 

East London, "1911 

Die erste Vorschule von Margaret McMillan, Deptford, 

South London, 1923 

Kinderg~irten und andere Einrichtungen der Fr~iherziehung 
W~ihrend die Architektur der p~dagogischen Einrichtungen f~ir Kinder vom 5. oder 6. bis zum 11. Lebens- 

jahr seit 0bet einem Jahrhundert einen eigenst~indigen Geb~iudetyp darstellt, ist die Architektur der Fr0h- 

erziehungseinrichtungen, in denen Kinder vom Neugeborenenalter bis zum .5. oder 6. Lebensjahr betreut 

werden, weniger eigenst~indig. Dennoch I~isst sich die Gestaltung von Kindergarten und Vorschulen hin- 

sichtlich ihrer Geb~iudetypologie und anderer Themen allgemein er~rtern. Wit befassen uns bier mit drei 

verschiedenen Herangehensweise, bei denen bestimmte p~idagogische Ans#.tze in die architektonische Kon- 

zeption integriert wurden. 

Erstens gibt es Neubauten, deren Gestaltung sich an einem streng vorgegebenen Raumprogramm ori- 

entiert. So beschreibt beispielsweise Helen Penn die Ausstattungsdetails eines Kindergartenraums: ,,Es gibt 

eine weiche Ecke mit einem gem~tlichen Sofa in Erwachsenengr~ge, einem grogen Teppich, ein paar Kissen, 

einem Buchregal in Kindergr~ge und zus~itzlich ein leicht erreichbares Aufbewahrungsregal. Jeder Gruppen- 

raum hat seinen eigenen Sanit~irbereich und ein Nebenzimmer mit kleinen Matratzen, das ausschlieglich zum 

Ausruhen und Schlafen dient. ''1 Weil sich diese Nutzung prim~ir als Abfolge von quasi-funktionalen Zonen 

auf einer dutch die Zahl der Kinder vorgegebenen Bodenfl~iche ausdrQckt, bleibt die Aussage der Architek- 

tur zweidimensional betont restriktiv: Regeln und Vorschriften diktieren die architektonische Strategie, al- 

les ist weitgehend vorherbestimmt dutch die Zonen und Bereiche, die den Kindern aufgezwungen werden. 

Die architektonische Gestaltung wird vor allem von der altersbezogenen Einstufung der Kinder determiniert, 

z.B. in Gruppen yon 0- bis 1-J~ihrigen, 1- bis 2-J~ihrigen, 2- bis 3-J~ihrigen usw.. Obwohl die fQr diese Grup- 

pen vorgesehenen Bereiche gew6hnlich als ,,Wohnbereiche" bezeichnet werden, erinnern sie oft an Schul- 

klassenzimmer. Jeder Wohnbereich kann zus~itzlich Funktionsbereiche wie Garderobe, Nasszone (mit SpQI- 

becken fQr Mal- und Bastelaktivit~iten) und Ruhezone umfassen, doch das Aktivit~tsspektrum der Kinder ist 

so streng kontrolliert, dass die Architektur eher zu einer Reduktion und Begrenzung der Lernm6glichkeiten 

beitr~igt als zu ihrer Erweiterung und (~ffnung. Im Mittelpunkt stehen vor allem die Bed~irfnisse der Erwach- 

senen, die auf Sicherheit und 0berwachungsm6glichkeiten Wert legen, und weniger die F~rderung kindli- 

chen Verhaltens, insbesondere des Forscher- und Entdeckungsdrangs der Kinder. 

Zweifellos verschleiert ein solch restriktiver Ansatz den Blick f~r Kreativit~it und Fantasie. Die geistige Be- 

weglichkeit kleiner Kinder wird auf eine Palette von Aktivit~ten eingeengt, denen man erzieherischen Wert 

zuspricht. Die Qualit~it der Architektur h~ngt letzten Endes einzig und allein vom individuellen K6nnen der 

beauftragten Architekten ab und davon, ob sie willens und in der Lage sind, den Auftrag kindgerecht zu in- 

terpretieren. Darin zeigt sich meiner Ansicht nach ein ungekl~irtes Verh~iltnis von P~idagogik und Architektur, 

und dennoch beruht darauf ein Grogteil der heutigen Baupraxis. 

Eine zweite Gestaltungstypologie gilt fQr Institutionen, die ihre R~iumlichkeiten einer neuen Form der P~i- 

dagogik entsprechend umgestalten. Die Architektur folgt hier der P~idagogik. Tonangebend fQr diese Her- 

angehensweise war Edward Francis O'Neill (1890-1975). Er war von 1918 bis 1953 Schulleiter der Prestolee 

School in Kearsley, einer unauff~lligen Grundschule der Grafschaft Lancashire im Nordwesten Englands, die 

er vollst~indig umgestalten lieg. O'Neill war der Vorreiter der heute Qblichen, aktiven Lernans~tze und brach 

mit den Konventionen einer strukturierten Disziplin, die die Schulgestaltung formelhaft diktierte und eine 

bestimmte Anzahl von Klassenzimmern um einen Gemeinschaftsraum gruppierte sowie dutch einen Spiel- 

platz im Freien erg~nzte. O'Neill widersprach der Vorstellung, dass man die Tage der Kinder in Arbeit und 

Spiel aufteilen und die Schulwoche ordentlich in einstQndigen Fachunterricht segmentieren mQsse, der von 

Fachlehrern vor einer Tafel abgehalten wurde. Stattdessen war er der Ansicht, dass Kinder handelnd lernten. 

Daf0r ben6tigten sie ein schulisches Umfeld, in dem sie gem~ig ihres eigenen Entwicklungstempos arbeiten 

konnten. Er betrachtete Kinder als die Erbauer und Erforscher ihrer eigenen Welten, die ihre Zeit dann am 

besten nutzen, wenn sie eigene Interessen entwickeln k~nnen. AIs bewusste Entgegnung auf die ihm kQnst- 

lich und st6rend erscheinende Trennung von ,,Arbeit" (drinnen) und ,,Spiel" (draugen) gestaltete O'Neill das 

Innere und das ,~ugere der Schule als ein nahtlos gefQgtes Ganzes. Die SchQler in Prestolee konnten sich, 

ganz wie es ihnen gefiel, drinnen oder draugen mit ihren Aufgaben befassen. O'Neill erweiterte den asphal- 

tierten Schulhof, indem er Blumenbeete, einen GemQsegarten, Springbrunnen und Planschbecken anlegte 

und Orte schuf, an denen die Kinder selbst etwas bauen konnten. So konstruierten die ~iltesten Jungen der 

Grundschule eine 4 m hohe WindmQhle auf einem 1,8 m hohen Sockel. 
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Die ~ilteren SchCiler bauten diese WindmCihle, 

Prestolee School, Kearsley, Lancashire, 1946 

Ein Neunj~ihriger mit Fr6beI-BauklStzen 

Baukl6tze nach Friedrich Fr6bel 

Eine wichtige Ver~inderung im Inneren des Geb~iudes war die Umwandlung des Versammlungssaals in ein 

offenes Klassenzimmer, zu dem alle Altersstufen Zutritt batten. Flexible Sichtschutzw~nde und andere M6- 

bel wurden herbeigeschafft, lange Tische wurden zu grogen Arbeitsfiachen zusammengestellt, an denen 

besondere Lernaktivitaten wie Singen und Musizieren, Lesen, Malen oder Basteln stattfanden. Die Lernma- 

terialien konnten informell von einzelnen Sch01ern oder kleinen Sch01ergruppen genutzt werden. In Presto- 

lee wurde mehr Weft auf eigenst~ndiges Forschen als auf erzwungenes Lernen gelegt, und die Flexibilit~it 

der Umgebung spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die Schule blieb 12 Stunden am Tag ge6ffnet, und 

Kinder fanden sich aus eigenem Antrieb zu Abendkursen ein. O'Neills Schule wurde als die Schule des ,,han- 

delnden Lernens" bekannt. Genau genommen ging es bei der Gestaltung nicht um hohe Architektur, die el- 

net streng geplanten Form folgt. Prestolee School entstand und entwickelte sich als Reaktion auf formulierte 

p~idagogische Vorstellungen. Im 20. Jahrhundert gibt es viele Beispiele for solche Entwicklungen in der Kin- 

dergartenp~dagogik und ihrer Architektur- yon Margaret McMillans idealtypischer Vorschule im Londoner 

East End aus dem Jahr 1923 bis zu dem bekannten italienischen P~dagogen Loris Malaguzzi, der von 1963 

an das System in Reggio Emilia entwickelte. Ihnen allen gemeinsam sind weitsichtige P~idagogenpers6nlich- 

keiten, auf deren urspr0ngliche Innovationen alles - auch die Architektur und die Gestaltung der R~iume for 

die Kinder- zurOckgeht. 

Bei dem dritten Typ greift der Architekt auf seine eigenen Kindheitseindr0cke zur0ck. Ihre eigenen kind- 

lichen Erfahrungen sind diesen Architekten heute sehr bewusst. Deshalb entstehen die fortschrittlichsten 

Beispiele der Kindergartenarchitektur gew6hnlich in dieser Kategorie. 

Der bedeutende Architekt Frank Lloyd Wright ist hierf0r vielleicht das beste Beispiel. Dutch seine be- 

r0hmten Entw0rfe und sein vielf~iltiges Schaffen wurde er im 20. Jahrhundert eine wichtige Inspiration for 

die nachfolgende Architektur. Daher nimmt es nicht Wunder, dass die Geschichte der ihn selbst pr~igenden 

Kindheitseindr0cke bekannt ist. Der junge Wright berichtete, wie er und seine Mutter mit Fr6bels ,,Spielga- 

ben" spieiten, was ihm unendliches Vergn0gen bereitete. Unbewusst, so Wright, habe sich ihm dutch diese 

Besch~ftigung das Primat von Gestalt, Textur und Form vermittelt. Er beschreibt sein Spiel mit dem Fr6bel- 

schen KI6tzchensystem wie folgt: ,,Die glatt geformten Ahornkl6tzchen, mit denen man bauen konnte; die 

Finger vergessen niemals, wie sie sich anfOhlten: so wird Form zu einem Gef0hl ...,,3 Um die Urspr0nge die- 

set Theorie zu verstehen, m0ssen wit weiter zur0ckgehen. Der einflussreiche Kleinkindp~idagoge Friedrich 

Fr6bel (1782-1852) hatte sich urspr0nglich auf dem Gebiet der Kristallographie betatigt. In der ersten Aus- 

gabe seines Buches Die Menschenerziehung (1826) formulierte er die Beobachtung, dass sich organische 

und anorganische Entwicklungsprozesse zu gleichen schienen, indem sie sich im Wesentlichen von innen 

nach augen entwickelten und dabei bestrebt waren, die inneren und ~ugeren Kr~ifte in einem Gleichgewicht 

zu halten. 4 Seinem Studium der Naturwissenschaffen verdankte Fr6bel eine klare Vorstellung von der Bedeu- 

tung geometrischer Z~ihlsysteme und ihrer immanenten Beziehung zu Naturph~inomenen wie Pflanzen- oder 

Kristallformen. Viele yon Fr6bels Gedanken wird man heute eher als mystisches Philosophieren abtun (sollte 

dabei jedoch nicht vergessen, wie ernst seine Vorstellungen gerade in Japan und Nordamerika genommen 

werden). Dutch seine Spekulationen kam Fr6bel zu der 0berzeugung, dass das nat0rliche und zuf~illige kind- 

liche Spiel dutch eine systematische F~rderung dieses bereits im Kind angelegten Wissens in ein strukturier- 

tes Lernsystem 0berfQhrt werden konnte. Er nannte sein System ,,Spielgaben" und ,,Besch~iftigungen". 

In Bezug auf die Architektur waren vor allem Fr6bels Baukl6tzchen und Bauk~sten von Bedeutung. Mit 

dem sich entwickelnden kindlichen Verst~indnis wurden auch die Baukl6tzchens~itze immer komplexer. Zwar 

bestanden sie aus unterschiedlichen - rechteckigen, quadratischen oder dreieckigen - Formen, doch alle 

Bauk~sten folgten demselben Modulsystem. Das Kind ist sich der mathematischen Bedeutung seines Spie- 

lens nicht bewusst, abet seine Augen entwickeln einen Sinn for die stimmige Form, und tier in der kindlichen 

Psyche wird so ein Gef0hl for Proportion und Harmonie angelegt. 

Viele Entw0rfe Wrights verarbeiten dieses frOh entwickelte Wissen. Die Augenansicht seines Avery 

Coonley Playhouse (1912), ein for einen Privatkunden entworfener Kindergarten in einer Vorstadt Chicagos, 

besteht aus klaren, horizontal und vertikal angeordneten Materialfl~.chen und kann im Miniaturformat exakt 

nachgebaut werden. Betrachtet man die Details des Geb~iudes, so f~llt im dreiteiligen Ornamentglasfenster 

der Hauptfassade eine abstrakte Komposition aus farbigen Kreisen und Quadraten auf, die Wright selbst als 
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Avery Coonley Playhouse mit dreiteiligem Ornamentglasfenster 
Chicago, Frank Lloyd Wright, 1912 

Kinderkrippe und Vorschule San Felice, Reggio Emilia, 
Norditalien, ZPZ Partners, 2000, ,,Piazza" in der Vorschule 

die ,,siebte Spielgabe" Fr~bels interpretierte. (Die Fenstergestaltung, obwohl hier als abstrakt bezeichnet, 

i~isst Raum fi~r fantasievolle Deutungen. Zum Zeitpunkt ihres Entstehens sprachen Wright und sein Auftrag- 

geber vor allem von ,,Ballons", der ,,amerikanischen Flagge" und von ,,Konfetti".) Wright behauptete, dass 

die Figuren mit ihren leuchtenden Prim~irfarben ,,die Funktion des Fensters kaum beeintr~ichtigten und der 

Wirkung des Lichts selbst eine h~here architektonische Note verliehen. ''5 

Worin bestand nun die p~idagogische Vision in den Werken Wrights und anderer Architekten, die ihm 

nachfolgten? Geb~iude, die diesen Prinzipien gehorchen, entwickeln iJber eine Art der Form- und Farben- 

sprache ein empathisches Verh~iltnis zu ihren Nutzern. Der Raum wird nicht von einem Fl~ichennutzungsplan 

diktiert, stattdessen entsteht ein insgesamt reicherer, r~iumlich koh~.renter Bezugsrahmen. Wright gestaltete 

das Avery Coonley Playhouse so, dass Kinder ihre Umgebung buchst~iblich lesen konnten. Wahrnehmung 

finder hier ~ber alle Sinnesorgane start, nicht nut ~ber die Augen. Gerade f~ir Kinder, die noch nicht lesen 

k6nnen, wird das Geb~iude zu einem festen Bestandteil des Lernprozesses, der spielerisch und natLirlich iJber 

das Ansehen, Ertasten und Riechen der Umgebung verl~uft. 

Es ist schwierig, einen p~idagogischen Wert fi~r etwas zu quantifizieren, was letztlich einfach Gestaltung 

ist, die sich einer bestimmten Art des kindlichen Lernens (von manchen als ,,Umweltbewusstsein" bezeich- 

net) verschrieben hat. Die kindliche Vorstellung vom Raum wird immer ein theoretisches Konzept bleiben, 

und Bauunternehmer und Regierungsstellen, die fCir die Finanzierung von Kindergartenbauten verantwort- 

lich sind, interessieren sich gew~hnlich f~r pragmatischere Werte. Die in Grogbritannien derzeit herrschende 

Lehrmeinung, die - recht vereinfachend - bestimmte kindliche Aktivit~iten mit bestimmten p~idagogischen 

Werten verbindet, steht der Vielfalt der Kinderkultur entgegen, die in der Vergangenheit eng mit p~idagogi- 

schen Visionen und architektonischem Raum verkn~pft war. Letztendlich kann nicht bewiesen werden, dass 

Kinder in der fr~ihkindlichen Phase tats~ichlich eine architektonisch gut gestaltete Umgebung brauchen, um 

zu lernen und geistig zu wachsen. Es mehren sich jedoch die Hinweise, dass die kindliche Raumwahrneh- 

mung von Bedeutung ist, insbesondere wenn Kinder in ihren Familien vernachl~issigt oder misshandelt wet- 

den. Eine gute, einf~hlsame Raumgestaltung ist f~r Kinder jeden Alters wichtig, abet besonders fi~r Kinder 

beim 0bergang von der Grund- zur weiterfCihrenden Schule ist sie fundamental. 

Jeder Diskurs ~ber die Architektur von Kinderg~irten, ihre Kultur und geschichtliche Entwicklung muss 

auch auf die kommunalen Kindertagesst~itten der Stadt Reggio Emilia in Norditalien verweisen. Dieses Sys- 

tem geht haupts~ichlich auf den charismatischen P~idagogen und Vision~ir Loris Malaguzzi und seine frCihen 

Arbeiten zum kindlichen Lernen zuri~ck. Die so genannte Reggio-P~idagogik, in der ein hoch entwickeltes 

erzieherisches Konzept mit einigen der sch~nsten Kindergartengeb~iuden Ciberhaupt zusammentrifft, gilt als 

das beste Erziehungssystem der Welt. Sie geht davon aus, dass die R~iume, in denen Kinder sich aufhalten, 

werden bier als ein wesentlicher Bestandteil des komplexen Begleitsystems verstanden, ohne das der kind- 

liche Wissenserwerb nicht m~glich ist. Die Grundlagen der Reggio-P~idagogik besch~iftigen sich mit dem 

spannenden, fr~hkindlichen kognitiven und kulturellen Entwicklungsprozess. Auf hohem wissenschaftlichen 

Niveau wurde eine Sprache entwickelt, die tiber den Diskurs der aktuell in Grogbritannien und in den USA 

gef~hrten Debatte welt hinausgeht. Architektonische und p~idagogische Vorstellungen werden dort, wie 

bereits erw~ihnt, vollst~indig voneinander getrennt; die FrCiherziehung wird h~iufig allein aus dem Blickwin- 

kel yon Sicherheit und sozialer Kontrolle betrachtet und nicht als eine wunderbare Chance f~r Kleinkinder 

begriffen. Im Gegensatz dazu integriert die Reggio-P~idagogik Architektur und Erziehung, bier geht es um 

komplexe Themen philosophischer Natur. Die Rechte der Kinder haben dabei immer Priorit~it. 

Der Wissenserwerb von Kleinkindern vollzieht sich nicht linear, sondern in einem Netzwerk vielf~iltiger, 

miteinander verkn~pffer EinflCisse, die die Welt den Kindern bieten muss; entsprechend ist es eine Pr~imisse 

der Reggio-P~idagogik, dass der Erwerb yon Wissen und Einsichten sich umso rascher vollzieht, je komplexer 

und vielf~iltiger die Lernumgebung ist. Die schulische Umgebung wird zu einer Art Forschungs- und Probe- 

werkstatt, in der die Wahrnehmung der Dinge und insbesondere die Beziehungen der Kinder untereinan- 

der fi~r den Gewinn individueller Erkenntnis und pers~nlichen Wissens entwickelt werden. Viele Menschen 

empfinden die Reggio-Kinderg~irten subjektiv als sch~n, doch ihr wahrer Erfolg liegt darin, dass sie die kind- 

lichen Nutzer zur Interaktion mit ihrer direkten Umgebung einladen. ,,Betrachtungen zu Gestaltungsmitteln, 

mit Angaben zur r~iumlichen Verteilung und zu ,weichen Qualit~iten': Licht, Farbe, Material, Klang, Geruch 



unci Mikroklima- Ziel ist, f~r die Gestaltung der Innen- unci Augenbereiche clef Kindertagesst~itten Ana- 

lyseinstrumente und praktische Handreichungen anzubieten. ''6 Die Reggio-Forschungsgruppe entwickelte 

Richtlinien, bei deren Formulierung sie sich einer kraftvollen p~idagogischen Ausdrucksweise bediente. So 

verweist der Begriff ,,Erkennbarkeit" auf eine Architektursprache und eine r~iumliche Atmosph~ire von un- 

verwechselbarer Identit~it. Hier geht es um unhierarchische R~iume, die sowohl den Kindern als auch den 

Erwachsenen often stehen; alle Funktionen werden demokratisch betrachtet, jecler Raum ist potentiell ein 

Bereich des Lernens und der Entwicklung. Ein weiteres wichtiges Element aller Reggio-Kindertagesst~tten ist 

eine ,,Piazza". Wie clef Marktplatz einer Stadt fungiert dieser groge, zentrale Platz f~ir die jeweilige Schule als 

~ffentlicher Ort, an dem Begegnungen aller Art statt~inden. Es ist ein Ort zum Geschichtenerz~ihlen, der die 

Interaktion von Gruppen f~rdert, ein Ort, an dem die Kinder ihre soziale Rolle entwickeln k~nnen. Die Reg- 

gio-Richtlinien enthalten noch viele weitere Anregungen f~ir eine erfolgreiche Fr~iherziehungseinrichtung, 

etwa f~ir Licht, Farben, den Einsatz bestimmter Materialien, Geruch, Kl~inge und f~ir M~glichkeiten flexibler 

Nutzung, die sich ggf. ~iber die Jahre hinweg ~ndert. Diese Philosophie I~sst die h~iu~ige Mittelm~igigkeit und 

Subjektivit~it aktueller Kindergartenbauten hinter sich zur~ick. 

Schulen 

Die ersten Schulgeb~ude, in denen p~idagogische und architektonische Konzepte zusammenkamen, ~inden 

sich im Werk des Baugutachters, Architekten und Bildungstheoretikers Edward R. Robson. Robson war vom 

Ende des `19. bis ins fr~ihe 20. Jahrhundert die treibende Kraft hinter der Entwicklung neuartiger Schulbau- 

konzepte dutch die Londoner Schulbeh~rde. Auf seinen Einfluss geht u.a. ein Grundschulgeb~iude auf dem 

Gel~inde der Phoenix High School zur~ck, das heute, `100 Jahre nach seiner Er~ffnung, immer noch genutzt 

wird. Einige wichtige historische Bewegungen beeinflussen bis heute das Bauen f~r Volksbilc~ungssysteme. 

England war das erste Land, in dem sich der Industrialisierungsprozess durchsetzte. Schon seit Beginn des 

`19. Jahrhunderts wurden dort auch Magnahmen f~ir eine schulische Grundversorgung der so genannten 

,,industriellen Klassen" ergriffen. "1833 trat der Factory Act in Kraft, ein Gesetz, das fi.ir Kinder, die in Fabri- 

ken arbeiteten, t~iglich zwei Stunclen Schulunterricht vorschrieb. Es folgten weitere Reformen, mit denen 

das Schicksal der ausgebeuteten Massen abgemildert werclen sollte. Dennoch erh~hte die britische Regie- 

rung die Geldzuweisungen f~r den Bau von Schulh~usern im Vergleich zu anderen Nationen jener Zeit nut 

z~gerlich. So f~rderte beispielsweise die irische Regierung in der Zeit von "182"1 bis "1828 die Schulbildung 

mit 2,5 Millionen britischen Pfund. In Deutschland, das sich zur gleichen Zeit in den Anf~ingen einer Periode 

des lang anhaltenden wirtschaftlichen Wachstums befancl, wurden gewaltige Summen in das Bildungswe- 

sen investiert. In den Vereinigten Staaten wurden im Jahr "185"1 allein "184.842 amerikanische Dollar f~ir die 

Schulgeb~iucle einer einzigen Staclt, n~mlich Philadelphia, ausgegeben, zu einer Zeit, in clef clie Bev~tkerung 

j~hrlich um 20.000 Menschen anwuchs. In Grogbritannien wurden ~hnliche Summen aus Steuergeldern 

erst nach ̀ 1870 mit dem Inkrafttreten des Elementary Education Act ausgegeben. Mit clem Gesetz wurde die 

allgemeine Schulpflicht f~r alle Kinder vom sechsten bis zum el~ten Lebensjahr eingef~ihrt, so dass der Bau 

von grogen Grundschulen in den urbanen Gebieten notwendig wurde. Die Londoner Schulbeh~rde suchte 

damals einen Architekten und Baugutachter, der das zu erwartende, enorme Wachstum der Arbeiterviertel 

der Hauptstadt in geordnete Bahnen lenken sollte. Auf diese Stelle wurde E. R. Robson berufen, clef bis cla- 

hin Architekt und Baugutachter der Stadt Liverpool gewesen war. 

Ans~itze zur Entwicklung unterschiedlich ausgepr~igter Schulsysteme hatte es bereits seit der ff~ihen 

Aufkl~irung gegeben. Jedoch fehlte eine koh~irente Vorstellung davon, wie Architektur- und Bildungsthe- 

orie zusammengefi.ihrt werden k~nnten, um einen neuen Geb~iucletyp f~r die besonderen Funktionen der 

Schule hervorzubringen. Abhandlungen zu diesem Thema waren entweder aus rein architektonischer Pers- 

pektive ver~asst (mit dem Schwerpunkt auf der ~iugeren Erscheinung und dem Stil, ocler sie vertraten einen 

im Grunde pragmatischen Standpunkt, der ausschlieglich die Gesundheit und Sicherheit der Kinder w~ih- 

rend ihres Aufenthalts im Schulgeb~iude im Auge hatte. Nach seiner Anstellung `1872 sammelte Robson auf 

Auslandsreisen, insbesondere in den USA, der Schweiz und in Deutschland, viele Eindr~icke, die ihn clavon 

~berzeugten, dass es dort zwar Traditionen der Sekundarschulerziehung gab, yon denen England etwas ler- 

nen konnte, eine solche Tradition jedoch f~ir den Grundschulbereich nicht existierte. Trotzdem waren cliese 
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David Stows Skizze eines idealen Klassenzimmers, in dem alle 

Altersgruppen gleichzeitig unterrichtet wurden ('1834-'1836). 

Gem~g Robson wurde in Grogbritannien und den USA noch 

nach der ,,simultanen Methode" gelehrt, als in Deutschland 

schon altersspezifische Klassenr~iume entwickelt wurden. 

Grundrisse der High and Normal School for Girls 

in Boston, "1870 

Forschungsreisen zu den damals weltweit f~ihrenden Bildungssystemen eine wertvolle Erfahrung und Erg~in- 

zung seines Hintergrundes als Architekt. Dar~iber hinaus erm~glichten ihm die gewonnenen Erkenntnisse, 

gute p~dagogische Modelle zu differenzieren und zu f~rdern. 

Seine Theorien ver~ffentlichte Robson in dem "1874 erschienenen Buch School Architecture: Practical 

Remarks on the Planning, Designing, Building and Furnishing of School Houses. Diese wegweisende Publi- 

kation er~rterte detailliert die Grundrisse von Schulh~iusern, ihre Innengestaltung, spezifischen Einrichtun- 

gen und Fragen des architektonischen Stils. Robson sparte nicht an Ratschl~gen f~r nat~irliche Bel~.iftung, 

Ausrichtung und Heizung. Hinsichtlich der Beleuchtung stellte er beispielsweise lest, dass Licht von Nor- 

den am k~iltesten und gleichm~gigsten sei und er empfahl, pro Quadratmeter Bodenfl~iche mindestens 0,22 

m 2 verglaste Fl~iche vorzusehen. Bei diesen Vorgaben, so erkl~irte Robson, handele es sich um fundierte Er- 

gebnisse bis dahin unver~ffentlichter deutscher Forschung. In seinem Buch verweist Robson auf zahlreiche 

Schulprojekte im Ausland, die er bei seinen Studienreisen aufgesucht hatte. 7 Aufgrund dieser eigenen Beo- 

I~achtungen ~bernahm Robson f~ir seine neuen Londoner Schulh~iuser das preugische System einzelner, um 

eine Halle herum gruppierter Klassenzimmer. Zuvor hatte der Unterricht f~ir alle Sch~iler ,,simultan" in grogen 

S~ilen stattgefunclen. Zum ersten Mal wurden somit f~r englische Staatsschulen altersbezogene Klassengr~- 

gen und erg~inzende Leitlinien f~ir die Raumnutzung festgelegt. Die notwendige Verkehrsfl~che um die Pulte 

herum und f~r den Lehrervortrag an der Kopfseite des Raums wurde pr~izise in Fug und Inch beziffert. Rob- 

son beachtete jedes noch so unwichtig erscheinende Detail. Weil er sich mit den architektonischen und den 

p~dagogischen Belangen des Schulbaus vertraut gemacht hatte, erreichte er in seinem Schulbauprogramm 

eine Integration beider Aspekte, was seine gr~gte Leistung darstellt. 

Sowohl Robsons theoretisches Werk als auch seine praktischen Arbeiten in der Schulplanung batten weir 

reichende Folgen. Nachdem er viele seiner urspr~inglichen Ideen dutch die Studienreisen nach Europa und 

in die USA entwickelt hatte, ~ibten seine Bauten in den ersten 20 Jahren ihrer Nutzung einen grogen Einfluss 

auf andere aus. Besucher aus dem Ausland ~bernahmen, was sie brauchten, und reimportierten dabei h~iu- 

fig Ideen, auf die Robson urspr~nglich in ihrem Heimatland gestogen war. Einen besonders grogen Einfluss 

~ibte Robson auf das Schulsystem in Nordamerika aus. Er r~hmte die raffinierte Gestaltung und neuartige 

Bauweise der amerikanischen, insbesondere der neuenglischen Schulh~iuser und betonte, wie wichtig die 

Schule als Bauwerk sei. Vielleicht wurde ihm hier zum ersten Mal bewusst, wie Schularchitektur Kindern die 

Bedeutung von Bildung kommuniziert. Besonders beeindruckte ihn die High and Normal School for Girls in 

Boston, eine "1870 erbaute, weiterf~hrende M~idchenschule. Das f~infgeschossige Geb~iude verf~gte ~iber 

unterschiedliche Lehrr~iumlichkeiten, darunter Klassenzimmer mit Einzelpulten f~r 75 M~dchen, groge Klas- 

senzimmer f~ir "100 Sch~ilerinnen und R~iume, die kleineren Arbeitsgruppen als R~ckzugsbereiche dienten. 

Die Sch~ilerzahl insgesamt betrug "1.225. Es handelte sich um eine beispielhafte Geb~iudestruktur von hoher 

Qualit~it, die neue Magst~ibe f~ir die fortschrittliche Gestaltung der schulischen Umgebung setzte. 

Robson kritisierte, dass p~dagogische und architektonische Theorien zu selten gemeinsam in den Bau 

von Schulgeb~iuden einflossen. Er schrieb: ,,In England wird Erziehung an sich eingehend kritisch untersucht 

und diskutiert, abet von den wesentlichen Aspekten dieser Diskussionen, die den Schulbau (und damit in- 

direkt auch die Erziehung) betreffen, finder man in der direkten Praxis keine Spur; nirgends wird so sorg- 

f~ltig wie in Deutschland die Theorie in Baupraxis umgesetzt. ''8 Dem deutschen System bei der Errichtung 

von Bildungseinrichtungen brachte Robson aufrichtige Hochachtung entgegen, auch well ibm bewusst war, 

dass sich fast alles, was er in Amerika gesehen hatte, auf deutsche Einfl~isse zur~ckf~hren lieg. Robson ver- 

trat sogar die Meinung, dass Preugen seine Siege gegen Frankreich einem ~iberlegenen Bildungssystem zu 

verdanken hatte, womit er vor allem die allgemeine Grundschulpflicht meinte, die in Preugen damals schon 

seit ~ber einem Jahrhundert bestand. Insofern verwunderte es ihn auch nicht, dass Deutschland dem Verei- 

nigten K~nigreich bei der Entwicklung einer urbanen Kultur in vieler Hinsicht weir voraus war. "1870 r~hm- 

te Robson das deutsche System der Volksbildung, insbesondere wie es in Sachsen und Preugen praktiziert 

wurde, als das beste der Welt. Er beschrieb, dass ein deutscher Junge die Grundschule vom sechsten Le- 

bensjahr an besuchte, und f~hrte dazu aus: ,,Theoretisch geht er unter Zwang, praktisch jedoch zu seinem 

eigenen Vergn~igen, denn deutsche Eltern k~men ebenso wenig auf den Gedanken, ihrem Kind den Unter- 

richt vorzuenthalten wie das Fr~ihst~ick. ''9 
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Ober einen langen Zeitraum betrachtet machte die Schularchitektur immer wieder groge Entwicklungsspr0n- 

ge; auf Phasen des relativen Stillstands folgten Perioden ungest0mer lnvestitionen, die rasch Neuentwicklun- 

gen nach sich zogen. Dies wiederholt sich in Zyklen von etwa 30 Jahren. So fielen beispielsweise in Grogbri- 

tannien wesentliche Entwicklungen in die Zeit der sp~ten 1950er und die 1960er Jahre, als Architekten mit 

Fertigbauverfahren und modernistischen Gestaltungen experimentierten. Ein wichtiger Vorl~iufer hierf0r war 

die von Alison und Peter Smithson entworfene Hunstanton School in Norfolk (1953). Die Technologie war 

jedoch in vieler Hinsicht noch nicht ausgereift und hat sich auch nicht bew~hrt. 

Derzeit herrscht wieder eine gewaltige Erneuerungswelle, und praktisch jede Schule wird bis zum Jahr 

2010 renoviert, wenn nicht komplett umgebaut werden. Vielleicht haben die Politiker endlich erkannt, welch 

eine gute soziale und wirtschaftliche Investition die Bildung tats~ichlich ist. 

In Deutschland wurden in den 1980er Jahren erhebliche Summen in das Biidungswesen investiert; wo- 

bei das deutsche Wirtschaftssystem generell eine weitaus best~indigere Investitionspraxis f6rdert. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg kam der schulischen Bildung aus verst~indlichen Gr0nden ein ganz besonderer Stel- 

lenwert zu; die Alliierten betrachteten die nationalsozialistische Propaganda als eine Mentalit~it der Anti- 

Bildung, die dazu beigetragen hatte, dass Hitlers Machtergreifung bei der Bev61kerung nut auf geringen 

Widerstand gestogen war. Die neue Schulbildung sollte die B0rger zu selbstst~indigem Denken und demo- 

kratischer Gesinnung erziehen, so dass sie sich eher ihrer freiheitlichen und f6deralistischen Verfassung ver- 

pflichtet sahen als dem Staat. Auch die modernistische, an das Bauhaus (die von Walter Gropius gegr~ndete 

und von den Nazis unter dem Vorwurf der Entartung geschlossene Hochschule for Gestaltung) erinnern- 

de ,~,sthetik vieler neuer Schulbauten brachte diese Geisteshaltung zum Ausdruck. Eine zentrale Idee war 

die Freiluftschule als Symbol der Befreiung von autorit~ren Regeln und Vorschriften, ein Gedanke, der auf 

preugische Vorstellungen des sp~iten 19. Jahrhunderts zur0ckging. FOr die neuen Nachkriegsbauten wurde 

das Freiluftkonzept allerdings nicht direkt 0bernommen. Stattdessen entstanden in den 50er Jahren einge- 

schossige, pavillon~ihnliche Bauk6rper mit zwei Fensterfronten0 die eine passive Bel0ftung und eine nat0rli- 

che Beleuchtung erm6glichten. 

Gegen Ende des Jahrzehnts setzte eine Tendenz zum n~chternen Funktionalismus ein. So schuf der Ar- 

chitekt Paul Schneider-Esleben einen klar gegliederten, dreigeschossigen Bau aus Sichtbeton, der damals als 

Inbegriff eines gelungenen Schulgeb~iudes viele Nachahmer land. In der Schweiz bestand schon I~inger eine 

Tradition von klar und funktional gestalteten Schulh~iusern. Jacques Schaders Kantonsschule in Freudenberg 

bei Z0rich (1960) verweist so eher auf die architektonische Moderne als auf ~iltere historische Vorstellungen 

und Ideologien. 1~ Das Werk Hans Scharouns mit seinem nie verwirklichten Entwurf for eine Grundschule in 

Darmstadt (1951)illustriert, ebenso wie u.a. G0nter Behnischs Sekundarschule in Lorch (1973) das Interes- 

se einiger deutscher Bundesl~nder an neuen Architekturkonzepten. Auch sie suchten nach Auswegen in- 

nerhalb eines Bildungssystem, das zu lange an Kontrolle und Reglementierung festhielt und kreativen und 

fantasievollen Entw0rfen kaum eine Chance gab. 

Keine 100 Jahre zuvor hatte E. R. Robson noch in seine eigenen Forschungsreisen investiert, um Beispie- 

le der besten ,,ausl~indischen" Schulgestaltung kennen zu lernen. Doch in den 1950er und 60er Jahren gab 

es in England und in den USA kaum Zeichen einer solch vision~iren Weitsicht. Der Beitrag der Architekten 

zur Entwicklung des Schulbaus trat seit den 70er Jahren in den Hintergrund. Seine Bedeutung ist erst vor 

kurzem wieder entdeckt worden. 

Hans Scharouns Entwurf for eine Grundschule in Darmstadt, 
Raumaufteilung, 1951 
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Bildungssysteme 

Ganztagsschule Osterburken, Deutschland 
Bassenge, Puhan-Schultz und Schreck, 1967 

Tulse Hill Comprehensive School 
London, London County Council, 1953-1966 

In Deutschland ist die Struktur des Bildungswesens wie fast 0berall in Europa mehrstufig: Auf den Primarbe- 

reich (6. his 10. Lebensjahr) folgen der Sekundarbereich I (11. bis 15. Lebensjahr) und der Sekundarbereich 

II (16. bis 18. Lebensjahr). Hinzu kommen der Vorschulbereich mit Tageseinrichtungen zur Kinderbetreuung 

sowie kommunale Einrichtungen, die eine Betreuung vor und nach der Schule anbieten. In einigen Bundes- 

I~indern ist die Gesamtschule die Regelform der Sekundarerziehung, sie wird jedoch zur Zeit einer kritischen 

Neubewertung unterzogen. FOr Sch01er nach dem 10. Lebensjahr (in einigen Bundesl~indern nach dem 12.) 

ist das System haupts~ichlich in akademisch ausgerichtete Gymnasien und die eher berufsvorbereitenden 

Hauptschulen (bis zum 9. oder 10. Schuljahr) und Realschulen (bis zum 10. Schuljahr) unterteilt. Die Verant- 

wortung for den Bau yon Schulen liegt bei den Kommunal- oder Regionalbeh6rden, wobei die 0bergeord- 

neten Schulbeh6rden und die diversen Kultusminister Schulneubauten in letzter Instanz zustimmen m0ssen. 

Die im Jahr 2000 in 28 OECD-Mitgliedsstaaten durchgef0hrte PISA-Studie zur Untersuchung der Qualit~it der 

schulischen Bildung beurteilte die Leistungen deutscher Sch01er im Vergleich zu anderen f0hrenden Volks- 

wirtschaften eher schlecht. Das deutsche Erziehungswesen und die schulische Umgebung wurde daraufhin 

verst~irkt einer kritischen 0berpr0fung durch die (~ffentlichkeit unterzogen. 

In Grogbritannien beginnen die Sch01er ihre eigentliche Schullaufbahn mit dem 5. Lebensjahr, doch wer- 

den inzwischen so genannte ,,Vor-" oder ,,Eingangsklassen" for Vier- bis F0nfj~ihrige angeboten. Diese werden 

in einigen Schulen um einen zweist0ndigen Vorschulunterricht for Drei- bis Vierj~ihrige erg~inzt, der falls es 

die Finanzlage erlaubt, zu einer zusammenh~ingenden Elementarstufe weiterentwickelt wird. Neben diesen 

schulischen Angeboten gibt es kommunale Einrichtungen for die ortsans~ssigen Kinder und ihre Familien. In 

sozial benachteiligten Gebieten wird die Tagesbetreuung ferner 0ber das Kinderzentren-Programm mit staat- 

lichen Zusch0ssen versorgt, finanziert aus der neuen Regierungsinitiative ,,Sure Start". Die Regierung hat sich 

verpflichtet, bis zum Jahr 2010 in Grogbritannien 3.500 Kinderzentren zu er6ffnen, so dass jeder Gemeinde 

mindestens eine Kindertagesst~itte zur Verf0gung steht. Kinder vom 4. bis zum 7. Lebensjahr durchlaufen die 

erste Stufe ihrer Grundschulbildung in so genannten infant schools, die h~iufig in zwei getrennte Schulen (in 

der Regel aber unter einem Dach) unterteilt sind. Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren besuchen danach die 

junior school. Die Sekundarstufe erfasst Sch01er vom 11. bis zum 18. Lebensjahr; for die 16 - bis 18-J~ihrigen 

gibt es auch die so genannte sixth form, die h~iufig in einem separaten Teil des Schulgeb~iudes oder als ei- 

genst~indige Institution an einem anderen Ort untergebracht ist. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Schul- 

formen, etwa die akademisch ausgerichtete grammar school und die eher berufsvorbereitende comprehen- 

sive school. Beides sind Hinterlassenschaften aus fr0heren Zeiten, die neben neuen Schulinitiativen wie dem 

academy programme weiter bestehen. Traditionell wird das Schulwesen in Grogbritannien dezentral yon den 

kommunalen Bildungsbeh6rden unter Aufsicht der zust~indigen Regierungsbeh6rde verwaltet. Gelder wur- 

den fr0her innerhalb der jeweiligen Beh6rde je nach Bedarf an Schulpl~tzen vergeben, davon jahrlich eine 

gewisse Summe for Instandhaltungskosten. Inzwischen wurde dieses System einem radikalen Wandel unter- 

zogen, um die derzeitigen gewaltigen Investitionen in das Bildungswesen sinnvoll zu lenken. 

Der vertikal-hierarchische Aufbau des Sekundarbereichs wurde in Deutschland in den fr0hen 1960er 

Jahren zum ersten Mal in Frage gestellt. Die Einf0hrung einer eher horizontalen Struktur nach dem Vorbild 

der Einheitsschulmodelle, wie man sie seit den 1950er Jahren aus Grogbritannien und den USA kannte, wur- 

de vorgeschlagen. In diesen sozial egalit~ir ausgerichteten Modeilen besuchen alle Sch01er ungeachtet ihrer 

schulischen Leistungsf~ihigkeit dieselbe Institution. Eine solche Umstrukturierung des Bildungswesens be- 

durfte auch eines neuen Typus von Schulgeb~ude. In den 1950er Jahre entstanden in Grogbritannien vie- 

le Beispiele eines solchen Geb~iudetyps, wobei der Erfolg in architektonischer und p~idagogischer Hinsicht 

zwiesp~ltig war. Die 2.210 Jungen der Tulse Hill Comprehensive School (19.56) waren beispielsweise in ei- 

nero geradezu menschenfeindlichen, neunst6ckigen Plattenbau untergebracht, den man auf einem einzigen 

innerst~idtischen Baugrundst0ck errichtet hatte. Die Bauweise illustriert die Arroganz der zu jener Zeit bei den 

Kommunen angestellten Architekten, die selbst h~iufig Absolventen elit~irer Privatschulen waren, zur ,Mittel- 

schicht" geh6rten und beim Bau solcher Schulgeb~iude nur wenig Interesse und Respekt for das Wohlergehen 

ihrer Klienten aus der Arbeiterklasse zeigten. Die Erinnerungen an diese Zeit sind in der britischen ~)ffentlich- 

keit noch sehr aktuell. Deshalb wurden bei der derzeitigen Welle des Schulneubaus Bauauftr~ge an Privatfir- 

men mit nachweislicher Erfahrung auf dem 6ffentlichen Bausektor vergeben. 
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Auch Ver~inderungen im kleinen Rahmen und mit einem be- 
grenzten Budget k6nnen die C~ualit~t der schulischen Urngebung 

betr~ichtlich verbessern. Kindergarten in Loup, Nordirland, 

Mark Dudek Associates, 2005, vor und nach der Umgestaltung 

Deutsche Gesamtschulen wurden gew6hnlich ~ihnlich grog, abet mit einer geringeren Geschosszahl und weit- 

fi~ichiger konzipiert. Die bei solchen Planungen notwendigen tiefen Grundrisse resultierten in tr0ben, k0nst- 

lich beleuchteten uncl klimatisierten Raumgruppen. Die Ganztagsschule Osterburken (1967) von Bassenge, 

Puhan-Schultz und Schreck, eines clef ersten Projekte clieser Art, sah z. B. zu viele R~.ume vor, in clenen sich 

zudem groge und sozial komplexe Gruppen mischten, was unweigerlich zu Konflikten f0hrte. Hinzu kam, 

dass die neue Fertigbauweise fast immer technisch arm uncl ~isthetisch verheerend ausfiel. Beim Einsatz von 

Sichtbeton waren Architekten und Bauunternehmer aufgrund begrenzter Buclgets uncl enger Zeitrahmen 

bisweilen auch gezwungen, Farbe und Textur nut sp~rlich einzusetzen. AIs ,,Nullachtf0nfzehn-Prinzip" be- 

zeichnete ein britischer Politiker der 1997 neu gew~hlten Labour-Regierung das System der weiterf0hrenden 

Gesamtschulen. Die Labour-Regierung hat im Rahmen ihrer Sozialpolitik seit dem Jahr 2000 viel Geld in die 

Schulgeb~iude des Lancles investiert. Die enormen Investitionen werden noch 0bet einen Zeitraum von 20 

Jahren fortgef0hrt und richten sich in erster Linie auf den Sekundarschulbereich. Nach einem 40-j~ihrigen In- 

vestitionsmangel for Schulgeb~ude, den die restriktive Steuerpolitik w~ihrend der Regierungszeit Margaret 

Thatchers (1979-1997) noch versch~irfte, musste man nun mit schnellen und effektiven Investitionen auf den 

angestauten Bedarf reagieren. 

Was die Qualit~it vieler der seit 2000 neu entstandenen Sekundarschulen betrifft, so zeigen die Investitio- 

nen bislang gemischte Erfolge. Die Regierung versucht zwar, die Lehrpl~ne bis ins kleinste Detail festzulegen, 

aber ihre Kontrolle 0ber die Qualit~it der Neubauten ist weniger stringent. In einem komplexen System der 

Koppelung 6ffentlicher Mittel an eine Finanzierung aus privater Hand leasen Schulen ihre neuen Geb~iude 

von privaten Bauunternehmern, die diese bauen und dann 0ber einen Zeitraum von 25 Jahren instandhalten 

sollen. Leider machen es sich viele der auf diesem Sektor t~itigen privaten Bauunternehmer mit der C~ualit~it 

der Schulgeb~ude allzu leicht, for deren Definition und Evaluation koharente Richtlinien im 0brigen fehlen. 

Strittig ist auch die politische L6sung zur Erneuerung der grogen Sekundarschulen in sozial schwachen Stadt- 

gebieten, in denen auf eine Halbprivatisierung der Schulen gesetzt wird. Diese vonder Regierung favorisierte 

Strategie wurde in den USA in verschiedenen St~dten mit den charter schools erfolgreich umgesetzt. Charter 

schools sind von P~idagogen, B0rgergruppen oder Privatorganisationen gegr0ndete, semi-autonome ~ffentli- 

che Schulen, die auf der Basis eines schriftlichen Vertrags mit dem Staat gef0hrt werden. Dieser als ,,charter" 

bezeichnete Vertrag legt den Aufbau und den Lehrplan der Schule in Einzelheiten lest. Solange diese Ver- 

tragsbedingungen erf011t werden, haben die Schulen freie Hand und sind unabh~ingig von den gesetzlichen 

Vorgaben, an die sich andere 6ffentliche Schulen halten m0ssen. Privatgruppen oder Einzelpersonen, die in 

Grogbritannien bereit sind, eine Summe von 2 Millionen GBP in den Bau einer neuen Sekundarschule zu in- 

vestieren, erhalten mit diesem Modell eine gewisse Autonomie in Bezug auf den Schulbetrieb. Da sich die 

Kosten for den Bau einer neuen Schule auf 0ber 20 Millionen GBP belaufen, ist dies ein vergleichsweise ge- 

ringer Betrag als Gegenleistung for ein nicht vorhersehbares Mag an Einflussnahme. Obwohl die Schule der 

for die Einhaltung von Bildungsstandards zust~ndigen Beh6rde untersteht, I~isst sich die Bef0rchtung nicht 

ausr~umen, dass ein privater Geldgeber Bereiche des Lehrplans wie z.B. die religi6se Ausrichtung beeinflus- 

sen und damit die Rolle der Eltern unterminieren k6nnte. 

Seit einiger Zeit wird in Grogbritannien viel in Bildungsinitiativen zur Rechen- und Lesef~higkeit inves- 

tiert, und die Schulleistungen der Grundsch01er haben sich infolgedessen deutlich verbessert. Die britische 

Bildungsreform zielt auf eine st~rkere zentrale Lenkung sowohl der p~idagogischen Ans~itze als auch der schu- 

lischen Leistungen ab. Die Lehrpl~ine, die Arbeit der Schulaufsicht und die Leistungsbeurteilung werden nun 

genau beobachtet und kontinuierlich evaluiert. Kritiker der Bildungsreform beklagen, dass sie insgesamt zu 

einem 0berm~igig restriktiven System gef0hrt h~tte; im Grogen und Ganzen jedoch hat sie sich aber seit der 

Einf0hrung eines landesweit g01tigen Lehrplans 1998 positiv auf die Schulbildung ausgewirkt. 

FOr die meisten Grundschulen hat der Modernisierungs- und Neubauprozess gerade erst begonnen. Die 

hier vorgestellten Fallstudien aus Grogbritannien zeigen die besten und innovativsten Beispiele der zeitgen6s- 

sischen Schularchitektur. Viele, vielleicht sogar die meisten weiterf0hrenden Schulen, die in Grogbritannien 

seit dem Jahr 2000 gebaut wurden, sind jedoch bestenfalls ad~iquat und schlimmstenfails 6de und uninteres- 

sant. Es ist noch ein weiter Weg, bis wir modern ausgestattete Schulgeb~iude von hoher Gestaltungsqualit~it 

haben werden, die als inspirierende Orte der Bildung den aktuellen Reformen gerecht werden. 
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Schulen im Stadtteil 

Phoenix High School, White City, London, 1970-1996 

South Bronx Charter School for The Arts, Hunts Point, New York, 

Weisz + Yoes Studio, 2004; diese Schule ist aus einem umgebau- 

ten Fabrikgebaude entstanden. 

Schulen, in deren Klassenzimmem die schwierigsten 5ch~Jler zusammenkommen, brauchen einen modernen 

,,Marshallplan", der sich an den Bed~Jrfnissen der Kinder und, wenn m~glich, des Stadtteils orientiert. Er muss 

folgende Schl~Jsselelemente enthalten: kleine Klassen, vollzeitig lest angestellte Lehrer, kontinuierliche beruf- 

liche Weiterbildung des Lehr- und Betreuungspersonals, Aktivit~ten aul~erhalb des Stundenplans, Einbindung 

von Sozialarbeitern, p~dagogischen Beratem und Bildungspsychologen sowie der Eltern und letztlich der ge- 

samten Familien. Eine gute bauliche Umgebung ist notwendig, die Schule muss materiell gut ausgestattet und 

gute Kontakte zu f~Jhrenden Vertretem der B~Jrgerschaft und der Gesch~ftswelt unterhalten ... (William Atkin- 

son, Schulleiter der Phoenix High School, London) 

William Atkinson, Direktor einer innerst~idtischen Sekundarschule in West-London konnte im Laufe des 

letzten Jahrzehnts den Ruf seiner als ,,schwierig" geltenden Schule erheblich verbessern. Die Sch01erschaft 

setzt sich aus den sozial schw~ichsten Bev61kerungsschichten zusammen, es ist eine explosive Mischung neu 

eingetroffener FI0chtlinge und lang ans~ssiger Angeh6riger der verarmten schwarzen und weigen Unter- 

schicht. Heute werden an der Phoenix High School weder schlechtes Benehmen noch Einsch0chterungsversu- 

che geduidet. Die Sch01er orientieren sich starker als fr0her nach augen, was zu einer deutlichen Verbesserung 

der Pr0fungsergebnisse f0hrte. Atkinsons Leistungen sind inzwischen einer breiten ~)ffentlichkeit bekannt, 

und er ber~it mittlerweile die britische Regierung bei der Entwicklung von Strategien for ~ihnliche ,,Problem- 

schulen". Er ist ein moderner Star-P~dagoge geworden. Seine Definition einer guten Schule konzentriert sich 

auf die Bed0rfnisse der Kinder und der Stadtteile, aus denen sie kommen. Seine Antwort auf die sozialen Pro- 

bleme liegt in der Anbindung der Schule an die st~idtische Gemeinde. William Atkinson spazierte oft in der 

Nachbarschaft seiner Schule umber, er ging in Gesch~ifte, unterhielt sich mit den Leuten im Stadtteil. FOr ihn 

war das Lernumfeld der Sch01er nicht auf das Schulgel~inde begrenzt, es umfasste die angrenzenden Stragen, 

die 6ffentlichen Pl~tze, auf denen sich die Kinder aufhielten, und ebenso die Eltern sowie alle Erwachsenen, die 

mit den Sch01ern in Kontakt kamen. Kurz gesagt, Atkinson betrachtete den Stadtteil insgesamt als sein Aufga- 

bengebiet. Atkinson ist nicht der Einzige, der die Bedeutung des Stadtteils for die Schulen erkannte. In dieser 

Publikation werden viele Schulen vorgestellt, deren Neubauten von vornherein for eine Nutzung auch dutch 

die Bewohner des Stadtteils entworfen wurden. So k6nnen beispielsweise die Einrichtungen der South Bronx 

School for the Arts (S. 1.58-159) aufgrund ihrer zentralen Lage im Quartier von Erwachsenen augerhalb der 

Schulstunden genutzt werden. Allein schon die sichtbare Pr~senz der Schule ist ein Zeichen daf0r, wie Schulen 

zu einer Wiederbelebung 6ffentlichen Lebens und 6ffentlicher Orte beitragen k6nnen. 

Das Archbishop Ramsey Technology College im Londoner Stadtteil Southwark betreibt ein ehrgeiziges Bil- 

dungsprojekt, das sich mit vielf~iltigen Weiterbildungsm6glichkeiten an die Bewohner richter und den Stadt- 

tell insgesamt damit beleben will. Die Zielsetzungen der so genannten ,Kommuniversit~it" gehen welt 0bet ein 

traditionelles Schulprogramm hinaus. In einem sozial und wirtschaftlich verarmten Stadtteil angesiedelt, ist 

bier jeder f0nfte Sch01er entweder Migrant oder steht unter staatlicher Vormundschaft; fast drei Viertel aller 

Sch01er haben ein Anrecht auf kostenlose Schulmahlzeiten (in Grol~britannien ein anerkannter Indikator for 

Armut). Auch das Kommuniversit~ts-Projekt kann nicht verhindern, dass dutch die im Quartier gelegentlich 

ausbrechende Gewalt die Unterrichtsteilnahme und die Lernmotivation kurzfristig nachlassen; doch generell 

haben sich die schulischen Erfolge in den letzten drei Jahren erheblich gesteigert. Ein Schl0ssel zum Erfolg 

des Projekts sind Partnerschaften mit augerschulischen Institutionen (z. B. Kirche, Polizei, Kommunalverwal- 

tung, f0hrenden Wirtschaftsunternehmen wie Motorola und Ernst & Young). Die Sch01er werden dazu ermu- 

tigt, Perspektiven for sich und den Stadtteil zu entwickeln. Was sie lernen, ist in gleichem Mage soziale Verant- 

wortung wie akademisches Wissen. Ihr schulischer Erfolg bewirkt I~ingerfristig auch, dass sie sp~iter als sozial 

verantwortliche Absolventen weiterhin die guten Beziehungen der Schule zur st~idtischen Gemeinde aufrecht 

erhalten werden. Die ,Kommuniversit~it" verfolgt einen zweigleisigen Gesch~ftsplan, bei dem das Bildungs- 

angebot dutch finanzielle Einnahmequellen for die Schule erg~nzt werden soil. Geplant ist ein neuer Geb~u- 

dekomplex, der eine Art Dorfstruktur mit Gesch~ften und Werkst~itten, vermieteten B0ro- und Ladenfl~chen 

und Freizeiteinrichtungen umfassen soil. Auf diese Weise lassen sich Vorbilder und Mentoren for die Sch01er 

gewinnen, und es werden Arbeitspl~tze for die Bewohner des Stadtteils geschaffen. 

Bei den derzeitigen gewaitigen Investitionen in Schulgeb~iude muss es ein Hauptanliegen sein, die Einrich- 

tungen einer breiteren Bev61kerung zur Verf0gung zu stellen. Die Zukunft liegt in der Offnung der Schulen 

for die Bewohner des Stadtteils, wobei sie gleichzeitig sichere, verl~ssliche und zweckm~igige Bildungsorte for 

ihre Vollzeitsch01er bleiben m0ssen. 
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Schultypologien 

Blicke in Klassenzimmer: Erdkundeunterricht an der Alma School, 

London, 1908, und Kunstunterricht an der King Alfred School, 

London, 2002 

Waldorfschule, Chorweiler bei KOln, Peter H0bner, 1996; das 

zentrale Atrium dieser Waldorfschule wird als Mehrzweckraum for 

Schulversammlungen und Gemeindeveranstaltungen genutzt. 

In England spielt das Department for Education and Skills eine strategische Rolle bei der Beratung und in nicht 

unerheblichem Mage auch bei der Festlegung yon Gr6ge, Aufbau und Einrichtung neuer Schulen. Diese fOr 

die schulische und berufliche Bildung zust~indige Regierungsstelle verfasst z.B. so genannte ,,building bulle- 

tins", Rundschreiben mit Bauinformationen, die in entscheidende Gestaltungsbereiche restriktiv eingreifen. In 

anderen europ~iischen L~indern sowie in den USA gibt es vergleichbare Formen der staatlichen Lenkung, die 

vor allem der Einhaltung wichtiger Standards und der Kostenbegrenzung dienen. FOr Schulen ist gew6hnlich 

eine Mindestbodenfl~che von 1,8 m 2 bis 2,2 m 2 pro Sch01er vorgegeben, w~hrend bei Einrichtungen der Fr0h- 

erziehung 2,.5 m ~ bis 3,.5 m ~ pro Kind 0blich sind. Die Einhaltung dieser Normen wirkt sich unmittelbar auf die 

Budgetzuweisung aus, und selbst wenn Architekten mehr Platz for nStig halten, kSnnen sie 0bet diese Vorga- 

ben nicht hinausgehen, ohne das Budget zu sprengen. Da der Schulbau ohnehin vorbestimmten technischen 

Anforderungen folgt und aus Steuergeldern finanziert wird, tr~igt die britische Regierung die Verantwortung, 

dass bestimmte Standards eingehalten werden. Zur Planungsgruppe vor Ort, die aus dem Architekten, den 

Nutzern der Schule und gegebenenfalls dem Bauunternehmer besteht, verh~lt sie sich wie ein abwesender 

Bauherr. In fast allen anderen L~indern finder die Aufsicht hingegen auf Iokaler Ebene start; die Zentrairegie- 

rung greift lediglich bei wichtigen strategischen Entscheidungen in den Planungsprozess ein. Die sp~iteren 

Nutzer werden zwar im Laufe der Entwurfsphase konsultiert, in der Realit~it m0ssen sie jedoch im Rahmen 

dieser engen Planungsvorgaben und der Grenzen des technisch MSglichen vorgehen. Dabei sind die Vorga- 

ben h~iufig widerspr0chlich. Schulen sollen beispielsweise den Bewohnern des Stadtteils often stehen und 

zugleich die Sicherheit der Sch01er gew~ihrleisten. In Grogbritannien und Deutschland werden derzeit viele 

Kinderg~irten mit Schulungsr~umen fOr Erwachsene errichtet. Schulen m0ssen in Zukunft fOr Rollstuhlfahrer 

vollst~indig zug~inglich sein. In dieser Hinsicht sind eingeschossige Geb~iude am besten geeignet, die jedoch 

weniger wirtschaftlich als mehrgeschossige Geb~iude sind, insbesondere wenn die GrSge des Baugrundst0cks 

begrenzt ist. Widerspr0chlichkeiten dieser Art durchziehen weite Teile der von den Regierungsstellen her- 

ausgegebenen Vorgaben. 

AIIgemeine Richtlinien k6nnen bei der Planung eines Schulgeb~udes, das von Natur aus komplex ist, 

unmSglich topographische oder Iokale Variablen ber0cksichtigen. Insofern kann eine Diskussion typischer 

Grundrisse zwar theoretisch hilfreich sein, doch sie kann sich auch negativ auf den Gestaltungsprozess aus- 

wirken. Dennoch sollte man die wesentlichen Kriterien kennen und diskutieren, welche Gestaltungsvarianten 

zu einer guten und unverwechselbaren Lernumgebung beitragen kSnnen. Das Spektrum an Grundrissen for 

moderne Schulgeb~iude ist breit. Einige sehen offene Etagenfl~ichen mit einer weitgehend freien Anordnung 

etwa wie bei modernen Grograumb0ros vor; die meisten basieren jedoch auf einer traditionellen Zellstruk- 

tur, in denen der Unterricht 0berwiegend in Klassenzimmern vor 14 bis 30 Sch01ern stattfindet. Die meisten 

Klassenzimmer sind for allgemeinen Unterricht ausgestattet und dienen einem Jahrgang als vertraute Lern- 

umgebung. Andere Klassenzimmer sind fachspezifisch ausgestattet, wobei F~chergruppen wie Geisteswis- 

senschaften, Kunst, Naturwissenschaften und Technologie, Sport und Theater ganze Bereiche des Schulge- 

b~iudes bilden k6nnen. 

Die meisten Sekundarschulen sind in der Regel in fachspezifische Klassenzimmer aufgeteilt, da fast alle 

Unterrichtsf~icher auf spezielle Einrichtungen wie Sprachlabore, schallisolierte Musikr~iume oder,~,hnliches an- 

gewiesen sind. Heutzutage sind fachspezifische Klassenzimmer grunds~itzlich mit Informations- und Kommu- 

nikationstechnologie ausgestattet, manchmal sind ihnen auch kleinere Seminarraume for den Gruppen- oder 

Einzelunterricht zugeordnet. FOr die Verwahrung pers6nlicher Dinge sowie for Unterrichtsmaterialien wird 

viel Stau- und Garderobenraum ben6tigt. Des Weiteren braucht jede Schule R~iume, in denen sich die Lehrer 

erholen und auf den Unterricht vorbereiten k6nnen. Normalerweise liegen diese R~iume nebeneinander und 

f6rdern so eine kollegiale Atmosph~ire. Sch01er haben keinen Zutritt, hier sollen die Lehrer ohne Autorit~its- 

verlust ihre Lehrerrolle ablegen k6nnen. Hinzu kommen voll ausgestattete Kantinen- und Cafeteriabereiche, 

ein Haupteingangs- oder Empfangsbereich, eine Pausenhalle (die vielleicht auch die Funktion einer Sporthal- 

le, eines Theatersaals oder einer Mensa erf011t), eine Schulbibliothek und, strategisch im gesamten Gebaude 

verteilt, Toiletten und Waschr~iume, for Lehrer und Sch01er separat. 

Das Raumprogramm gibt die Gebaudeaufteilung bereits grunds~itzlich vor. Die planerischen Fertigkeiten 

der Architekten zeigen sich vor allem darin, wie sie Programm und Gestaltung m6glichst effizient und ~sthe- 
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tisch ansprechend organisieren. Diese Planung kann sehr kompliziert sein, und oft m~ssen die im Au~rag 

detaillierten Raum- und Bereichsbeziehungen yon his zu 300 R~umen ber6cksichtigt werden. Solch knifflige 

Details sollten die Entwicklung des Entwurfs nicht vollkommen beherrschen, denn auch die Vermittlung von 

Begeisterung f~ir die Architektur ist wichtig. Doch auch wenn die Frage der Platzierung von Stauraum im Ver- 

gleich zur Diskussion spannender architektonischer Konzepte nebens~ichlich erscheinen mag, so ist es f~ir die 

heutigen wie die zuk~nftigen Lehrergenerationen durchaus yon h6herer funktionaler Bedeutung, wie weir der 

Stauraum von den Unterrichtsr~.ume entfernt liegt. 

Grundrisstyp Stragenschule: Die ,,Hauptstrage" ist der Mittelpunkt 
der Schule. Jo Richardson Community School, Dagenham, London, 
Architecture PLB, 2005 

Erschliel~ung 

Neben den funktional spezifischen Fl~ichen gibt es im Innern des Geb~iudes Verkehrsfl~ichen, die einzelne 

R~iume und Fachbereiche verbinden. Erschliegungswege sollten nicht nut als Raum betrachtet werden, den 

die Sch~ler von einem Unterrichtsraum zum n~chsten durchqueren m~ssen. Die Wege markieren den Pau- 

senraum, in dem die Sch~ler einen grogen Tell ihrer Zeit augerhalb der Kiassenzimmer und zwischen den ein- 

zelnen Unterrichtsstunden auf dem Schulgel~nde verbringen. Diese Verkehrsfi~chen werden oft als ,,R~ck- 

zugsbereiche" oder ,,~iberdachte Stragen" bezeichnet, um ihre positiven Qualit~ten zu betonen. Schlecht 

entworfene Verkehrswege k6nnen die Mobilit~t im Geb~udeinneren behindern und durch fehlende Ober- 

sichtlichkeit dazu beitragen, dass gewaltt~itiges Verhalten unter den Sch~ilern zunimmt. Grogz~gige, gut ge- 

staltete Verkehrsfl~ichen wirken sich f6rderlich auf das soziale Verhalten aus und machen den inneren Zusam- 

menhang des Geb~udes als 6ffentliche Einrichtung erfahrbar. Niemals sollte man bei Erschliegungswegen nut 

an einen Korridor denken. Mobilit~t ist eine entscheidende Dimension des Geb~iudes, und ein guter Entwurf 

kann bier erheblich zur r~iumlichen Qualit~it beitragen. Zynischerweise k6nnte man jetzt anmerken, dass sich 

r~iumliche Qualit~it gew6hnlich ausschlieglich in der Gestaltung der Verkehrsbereiche zeigt, da die strikten 

Vorgaben beim Schulbau den Architekten sonst wenig Raum f~r Fantasie und Gestaltungskraft lassen. 

Blick auf die Verkehrsfl~ichen einer .Stragenschule". Central Tree 
Middle School, Rutland MA~ USA, HMFH Architects, 1998 

Beim Grundrisstyp Campusschule sind die einzelnen Geb~ude in 

der Landschaft verteilt0 die Verkehrsfl~ichen sind gr6gtenteils im 

Freien. Feather River Academy, Yuba City, Kalifornien, Architectu- 

re for Education - A4E, 2005 

Grundrisstypen 
Das Building Bulletin 95 der britischen Regierung enth~ilt Vorschl~ge allgemeiner Grundrisstypen f~r Grund- 

und Sekundarschulen 1, die jedoch mit den vielf~ltigen gestalterischen M6glichkeiten einer Architektur f~.ir den 

Schulbau wenig zu tun haben. Stattdessen reduzieren sie die Gestaltung einer Schule auf ein recht vereinfach- 

tes Schema. Im Rahmen der ersten umfassenderen Konzeptdiskussion mit Endnutzern, Eltern und Schulbeirat 

w~hrend der Entwurfsphase k6nnen sie trotzdem n~tzlich sein, da sie systematisch und leicht kommunizierbar 

die unterschiedlichen strategischen Ans~tze erl~utern. 

Geb~iude f~r Kinderg~irten sollten sich yon Schulgeb~iuden unterscheiden. Ihre Dimensionen m~ssen den 

K6rpergr6gen von Kleinkindern entsprechen; ebenso verleiht die Betonung des spielerischen Lernens ihnen 

unvermeidlich einen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Obwohl Kinder in vielen Fr~iherziehungseinrich- 

tungen bereits in Altersgruppen eingestuft werden, sollte das Geb~ude die p~idagogische Einstellung vermit- 

rein, dass es sich bier nicht um eine Schule handelt. 

Es lassen sich drei Grundrisstypen f~r Sekundarschulen unterscheiden: die ,,Stragenschule", die ,,Cam- 

pusschule" und die ,,Pavillonschule". Die Stragenschule basiert auf einem linearen, vieileicht zwei- oder drei- 

geschossigen Bauk6rper, der von einem (transparenten) Dach ~berspannt ist. Von der Hauptstrage k6nnen 

im rechten Winkel Nebenstragen abgehen. Die Hauptstrage ist der Mittelpunkt der Schule, sie ist eine interne 

Freizeitzone und dort sind auch CafEs und L~den untergebracht. Obwohl dieses Grundrisskonzept an ein Ein- 

kaufszentrum erinnert, I~sst sich daraus ein funktionales Schulgeb~iude entwickeln, das sparer leicht urn- und 

ausgebaut werden kann. Ein Beispiel hierf~ir ist die Jo Richardson Community School (S. 224-22.5). 

Die so genannte Campusschule orientiert sich an weitfl~ichigen, oft am Stadtrand gelegenen Universit~ten. 

Freistehende Geb~ude sind in der gr~nen Landschaft verteilt, die Verkehrswege f~ihren vornehmlich dutch 

Augenanlagen. Die Schule pr~isentiert sich als eine Reihe von halb-autonomen Geb~iuden, die einem bestimm- 

ten Fachbereich zugeordnet werden k6nnen. Theoretisch kann jeder Block individuell gestaltet sein, so dass 

eine gewisse Abwechslung die Architektur kennzeichnet. Jeder Pavilion kann einer bestimmten Jahrgangsstu- 

fe oder einem Klassenverbund zur Verfi.igung stehen und augerhalb der Schulstunden yon den Bewohnern 

des Stadtteils genutzt werden. Ein Nachteil einer solchen Anordnung sind die relativ weiten Entfernungen 

20 



Klassenzimmerbl0cke sind um eine zentrale Fl~iche angeordnet. 
Nmrum Amtsgymnasium, Kopenhagen, Dall & Lindhardtsen, 2004 

Polygonaler Grundriss, um eine gemeinsam genutzte Halle 
angeordnet. Sekundarschule Auf dem Sch~ifersfeld, Lorch, 
Deutschland, G0nter Behnisch, 1973 

zwischen den Geb~iuden, die problematisch sind, wenn Sch01er direkt aufeinanderfolgende Unterrichtsstun- 

den haben. Auch eignet sich eine solche Schulanlage offensichtlich eher for sonnige Regionen. Ein Beispiel 

hierf0r ist die Feather River Academy (S.104-107). 

Beim dritten Grundrisstyp, der Pavillonschule, handelt es sich um eine Mischform der beiden anderen. 

Hier stehen Klassenzimmerbl6cke kreisf6rmig um einen doppelt so hohen, von einem semi-transparenten 

Dach 0berspannten zentralen Bauk~rper. Gr~gere R~ume werden als eigenst~indige Trakte gestaltet, die mit 

dem Zentralbau verbunden, abet nicht unbedingt an ihn angef0gt sind. Jeder Geb~iudetrakt kann so die Iden- 

titbit einer ,,Fakult~it" oder einer ,Schule innerhalb der Schule" annehmen; verschiedenfarbige Wandverklei- 

dungen k6nnen als ein subtiles und zugleich leicht verst~indliches Organisationselement eingesetzt werden, 

das einer 0berm~igigen Fragmentierung entgegenwirkt. In dem Zentralbau lassen sich gemeinsam genutzte 

Ressourcen unterbringen, dort sind sie yon 0befall her leicht zug~inglich. Diese Form der Schule erinnert in 

ihrem Erscheinungsbild an ein modernes B0rogeb~iude; dutch eine transparente Gestaltung und offene Eta- 

genfl~ichen kann mehr Licht in den eigentlich tiefen Grundriss gebracht werden. Ein Beispiel hierf0r ist das 

Naerum Amtsgymnasium bei Kopenhagen in D~inemark (S. 194-195). 

Was die Typologie for Grundschulen betrifft, schl~igt das Building Bulletin 95 2 in erster Linie eine Geb~iu- 

deform mit einem tier organisierten Grundriss vor, der Klassenzimmer und Versorgungsbereiche beidseitig 

an einem Verkehrsweg anordnet, w~ihrend das Hauptfoyer zentral platziert ist. Der lineare Grundriss sieht die 

Reihung aller Klassen an einer Seite des Erschliegungsgangs und die Unterbringung der Nebenr~iume auf der 

anderen Seite vor. Der Eingangsbereich befindet sich an einem Ende dieses Ganges. Die einheitliche Aus- 

richtung aller Klassenzimmer wirkt fliegend und ist umweltfreundlich, eine Anordnung von Klassen zu bei- 

den Seiten eines zentralen Bereichs ist allerdings wesentlich 6konomischer. Dieser letzte Schultyp wird als 

,,tier organisierter linearer Grundriss" bezeichnet. Die Unterrichtsr~iume befinden sich zu beiden Seiten des 

Verkehrs- und Versorgungsbereichs, die zentrale Halle und der Eingangsbereich an einer oder an beiden En- 

den der Erschliegung. 

Die Vorgabe solch schematischer Grundrisstypen resultiert aus verst~indlichen Sachzw~ingen, die abet 

verschleiern, wie komplex die Gestaltung von Bildungseinrichtungen im 21. Jahrhundert ist und auch sein 

muss. Schon der Versuch, die Bestandteile einer Schule zu kategorisieren, I~isst nut noch schwer zu, dass der 

voile Reichtum an architektonischen und p~idagogischen M6glichkeiten ausgesch6pft und die besonderen Io- 

kalen Einfl0sse in den Schulbau integriert werden kOnnen. Ein gutes Beispiel for ein solches Zusammenspiel 

ist die yon G0nter Behnisch entworfene Sekundarschule Auf dem Sch~ifersfeld in Lorch (1973). Das Geb~iu- 

de ist dutch dynamische freie Formen und eine grunds~itzliche Offenheit gepr~igt, beh~ilt dabei jedoch die an 

Klassenzimmern orientierte Grundform bei. Der Grundriss ist kreativ und neuartig, er I~isst sich nicht in eine 

der bekannten Typologien einordnen. Dennoch hat der expressive Individualismus der Gestaltung eine gan- 

ze Generation nachfolgender Schularchitekten beeinflusst. 

Vielleicht der wichtigste Faktor bei den meisten Schulentw0rfen ist die Einbeziehung bereits bestehen- 

der Geb~iude. Beispiele hierf0r sind die Grundschule Burr (S.128-129) oder das Packer Collegiate Institute 

(S.248-251), ein Zusammenschluss yon f0nf locker verbundenen historischen Bauten, die bis auf das Jahr 

1854 zur0ckgehen. In einer solchen Situation sind allgemeine Vorschl~ige weitgehend irrelevant, denn der 

Entwurf entwickelt sich als eine m6glichst kreative und zugleich kosteneffiziente Reaktion auf die vorgegebe- 

ne Situation. Nat0rlich entsteht r~iumliche Qualit~it immer als direkte Antwort des Architekten auf die Gege- 

benheiten des Standorts. FOr die Entstehung guter Architektur ist dabei das Zusammenspiel von guten Ma- 

terialien, die eine bestimmte ~sthetik transportieren, ebenso grundlegend wie die geeigneten technischen 

Spezifikationen for Lichteinfall, r~iumliche Anordnung und Akustik. 

Integration bestehender Geb~ude. Packer Collegiate Institute, 
Brooklyn, New York, H 3 Hardy Collaboration Architecture, 2003 

Anmerkungen 

1 Department for Education and Skills, ,,Schools for the Future, Designs 
for Learning Communities", Building Bulletin 95, London: The Stati- 
onery Office, 2002, S..54, www.teachernet.gov.uk/schoolbuildings, 
abgerufen im Dezember 2006. 

2 Ebd. 
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PAMELA LOEFFELMAN Raumformen 

Neuanbau eines Kunstateliers am Cyert Center 

for Early Education. Carnegie Mellon University, 

Pittsburgh, Pennsylvania, Perkins Eastman Architects 

Kinder von heute sind anders als frLiher - sogar F~nfj~ihrige vertreten schon eigene Ansichten. Kleine und 

groge Kinder w~inschen sich wirksame Ver~inderungen in ihren Schulen, damit sie auf eine Art lernen k~nnen, 

die das Lernen in der Welt, wie sie ist, verankert. AIs Gestalter haben wit die Chance, die Architektur im Ler- 

nen zu verankern. Heutige Schulplanung sollte clas Potential von Bilclungsreform reflektieren, und zwar einer 

Reform, die Raum I~isst f~r adequate Beziehungen zwischen Sch~ler und Lehrer, zwischen Individuum und 

Gesellschaft. Wit mLissen Einrichtungen schaffen, die die Lehrplanentwicklung an die Gesellschaft binder unct 

ein ausgewogenes Verh~ltnis zwischen den Lernanforclerungen und dem pers~nlichen Gewinn schaffen, den 

Lehrer wie Sch~Jler aus ihrer Schulerfahrung ziehen k~nnen. 

Wit clLirfen uns nicht mehr mit einer Schulplanung zufrieden geben, die kaum Risiken eingeht, nut den 

Status quo fortschreibt und normierte Einrichtungen hervorbringt, deren Erscheinung ebenso mittelm~gig ist 

wie die schulischen Leistungen ihrer SchLiler. Inzwischen haben innovative Ans~tze bei der Gestaltung von 

Grundschulen neue Magst~ibe hervorgebracht, die dem allgemeinen Wandel zus~tzlichen Auftrieb geben. 

Es lassen sich mindestens vier Tendenzen identifizieren. Jede f~r sich genommen kann stufenweise Anst~ge 

f~ir die Gestaltung spezifischer Plankomponenten geben, aus ctenen sich das Grundschulkonzept bislang zu- 

sammensetzt. In ihrem Zusammenspiel kann man sie auch als Bestanctteile einer umfassenden Transformati- 

on begreifen. 

Es Iohnt sich, cliese Tendenzen zun~ichst jeweils einzeln zu betrachten, bevor wir n~iher untersuchen, wie 

sie zusammen die r~umlichen Beziehungen beeinflusst haben, die die Schulen des 2"1. Jahrhunderts zuneh- 

mend durchdringen: 

�9 AIIgegenw~rtige Technologie 

�9 Integrierte Lernoasen und Projektbereiche 

�9 Spezialisierte Lernumgebungen 

�9 Mehrzweckr~iume, dutch die die Schule die Funktion eines Gemeindezentrums annehmen kann 

Abgeschlossene Lernoasen flit Sch~ler und Lehrkr~if-te 
in unmittelbarer N~ihe von vier I<lassenzimmergruppen. 
Helen Faison Academy, Pittsburgh, Pennsylvania, 
Perkins Eastman Architects 

AIIgegenw~rtige Technologie 
Technologie ver~ndert die Welt, und ich bin davon Liberzeugt, dass sich dieser Wandel fortsetzen und zuneh- 

mend beschleunigen wird. Die heute F~nf- bis Siebenj~ihrigen stellen die am schnellsten wachsende Grup- 

pe der Computernutzer clar. Bei ihren Geschwistern im Teenageralter laufen typischerweise f(~nf bis sechs 

Anwendungen gleichzeitig auf dem Computer, mit ihren Freunden kommunizieren sie am liebsten per Email 

oder SMS, auf der Suche nach Wahrheit konsultieren sie Blogs, und Websites aus allen Erdteilen liefern ih- 

nen ,,Fakten", die sie interessieren. Zwar ist Technologie nicht clef einzige Schl~ssel zum Lernen im 2"1. Jahr- 

hundert, doch der Planer eines Schulgeb~udes muss wissen, wie Computer die Denkweise von Kindern an- 

sprechen unct ihre Aufmerksamkeit fesseln, uncl clieses Wissen muss er in clie Entwicklung des Schulentwurfs 

einfliegen lassen. Die Computerkenntnisse der SchLiler nehmen st~indig zu, und die Schulen reagieren dar- 

auf mit einer immer aufw~indigeren Ausstattung mit neuen Medien, um die Sch~ler noch fLir den Unterricht 

zu interessieren. 

Weil die Technologie sich st~indig welter entwickelt, brauchen die Schulgestalter Grundrisse und Infra- 

strukturen, die flexibel sind und an neue Unterrichtsmodelle angepasst werden k~nnen, die dem BedLirfnis 

clef SchLiler nach m~glichst vielen Ressourcen gerecht werden. Man vergisst manchmal, dass Computer und 

das Internet noch nicht sehr lange allgemein verbreitet sind. In den Anf~ngen wurden Computerr~ume an 

schon vorhandene Klassenzimmer angef~igt und nahmen dort wertvollen Platz weg. Doch preiswerte kabel- 

lose Laptops und PDAs sowie der Entwicklung von sch(~ler- und lehrerfreundlicher Software haben die neuen 

Technologien voll in die Klassenzimmer der Grundschulen integriert. Dies musste notgedrungen auch einen 

Wanclel in der fr~hschulischen P~clagogik ausl~sen. Grunclsch~ier k~nnen sich heute mit allem von Textverar- 

beitung ~iber Konzeptmapping, Zeichnen und Animation bis zur wissenschaftlichen Forschung besch~iftigen. 

Gelernt wird dutch praktische Arbeit an Projekten. AIs Antwort auf diesen p~idagogischen Wandel wird eine 

Vielfalt an R~umen in ganz unterschiedlichen Anorclnungen zur Norm bei der Schulplanung. Heutige Schu- 

len mLissen mehr Flexibilit~t bieten als die traditionellen Korridore der Vergangenheit, von denen zu beiden 

Seiten gleichartige Klassenzimmer abgingen. 

22 



Integrierte Lernoasen und Projektbereiche 
Die deutlichste Ver~nderung in den Lernumgebungen des 21. Jahrhunderts sind R~iume, in denen der einzelo 

ne Sch~ler problemlos ,,on- oder offline" lernen kann. W~ihrend der Grundschulzeit sollen Kinder gef6rdert 

und in ihrem Erkundungsdrang best~rkt werden. Sie sollen Lernfortschritte in ihrem eigenen Tempo und ih- 

rer eigenen ,,Intelligenz" entsprechend erzielen k6nnen. Die Technologie hat den P~idagogen hierfCir die In- 

strumente an die Hand gegeben, nun muss auch das physische Lernumfeld angepasst werden. IT-Zonen in- 

nerhalb der Klassenzimmer und separate Computerlabore werden dutch drahtlose Technologie und PDAs 

ersetzt. So kann jedes Klassenzimmer in ein ,,Labor" verwandelt und internet- oder computerbasierte Lern- 

mittel f~r den Unterricht kleiner Gruppen auch in Lernoasen angeboten werden. ,~hnliche Unterrichtsthemen 

werden fCir wenige Kinder oder einzelne Sch~ler in unterschiedlichem Tempo und auf unterschiedliche Weise 

gelehrt, wodurch die Lehrenden auf das Lernprofil jedes einzelnen Sch~ilers eingehen k6nnen. In R~ickzugsbe- 

reichen kann auch projektorientiert und in informeller Gruppeninteraktion gelernt werden. Zunehmend wird 

die Gr6ge von Lernoasen entsprechend variabel gestaltet. Es wird Weft darauf gelegt, dass der Unterricht el- 

net Vielzahl von pers6nlichen Lernstilen gerecht wird. Dutch Innenfenster und ~)ffnungen lassen sich weitere 

nCitzliche R~ckzugsbereiche in Ecken und Nischen einrichten. Diese Orte haben sich zu Nebenr~umen f~r den 

Unterricht entwickelt, weil die Lehrer somit mehrere Bereiche zugleich beaufsichtigen k6nnen. 

Inforrnelle Lernoasen bei Klassenzimmergruppen. 

West Haven Elementary School, West Haven, Utah. 

VCBO Architecture 

Spezialisierte Lernumgebungen 
Die meisten Grundschulen verf~gen ~ber spezialisierte Lernumgebungen wie Medienzentren, Sporthallen, 

Kunst- und Musikr~iume. Dazu kommen manchmal noch Wissenschaftszentren und Lernbereiche im Freien. 

Da der Bedarf an R~iumen in Schulen stetig w~chst, die Budgets abet begrenzt sind, werden m~glichst viele 

der ~ffentlichen R~iume multifunktional ausgestattet. Die spezialisierten Lernumgebungen haben jedoch alle 

eine spezifische Funktion im schulischen Programm, die sie nut in daraufhin zugeschnittenen R~umen erfiJI- 

len k~nnen. Ausgezeichnete Leistungen, das sollte man nicht vergessen, k~nnen nut dann vollbracht werden, 

wenn klare Priorit~iten gesetzt wurden. 

Spezialisierte Lernumgebungen sollten als die ,,Glanzst~cke" einer Schule betrachtet werden, in denen 

Kinder ,,Wunder" erleben und zum Staunen gebracht werden. Kinder sind heute anders gepr~gt als fr~iher. 

Man kann nicht einfach sagen, ,,F~Jr mich war es doch auch gut genug ..." und daraus dann den Schluss zie- 

hen, dass Ver~inderungen unn~tig sind. Noch immer gibt es viel zu viele Jugendliche, die die weiterfCihren- 

den Schulen ohne Abschluss verlassen. Was hat die bauliche Gestaltung der Schule potentiellen Schulabbre- 

chern zu bieten? 
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Diagramm mit der zentralen Erz~ihl-Ecke in der Bibliothek 
der Edward Everett Hale School, Brooklyn, New York, 
Rockwell Group 

Erz~hl-Ecke in der Edward Everett Hale School, 
Brooklyn, New York. Rockwell Group 

Spezialisierte Lernumgebungen bieten Chancen, sie stellen einen Oft und Lernmethoden bereit, die alle Sch~- 

let ansprechen. Die Jugendlichen kommen von sehr unterschiedlichen Hintergr~nden und Ausgangspunk- 

ten an die Schule. Spezialisierte Lernumgebungen sind Orte, an denen diese Unterschiede keine Rolle spie- 

len und wo jeder Sch~ler sein pers~nliches Interessengebiet finden kann. Es sind die Orte des Erfindens, des 

Nachdenkens, oder Orte, wo man sich ganz einfach austoben kann. Diese R~iume sollten wie halb-~ffentliche 

~bergangszonen konzipiert in der ganzen Schule verteilt und nicht an einem zentralen Oft untergebracht 

werden. So sind sie f~r alle gleichermagen zug~inglich und stellen zugleich eine Verbindung der ~ffentliche- 

ren Schulbereiche und den Eingangsbereichen mit den Geb~iudeteilen her, in denen die Klassenzimmern Io- 

kalisiert sind. 

Mehrzweckr~iume 

Neben den spezialisierten Lernumgebungen braucht man Gruppenr~iume, die flexibel sind und viele Anord- 

nungsformen zulassen. Von ihrer Gr~ge und den Proportionen her m~issen Mehrzweckr~iume so beschaffen 

sein, dass man die M~blierung t~iglich oder sogar f~ir jede neue Nutzung ~ndern kann. Das braucht nicht zu 

heigen, dass diese R~ume keinen eigenst~indigen Charakter haben. Vielmehr ben~tigen diese R~umen ,,Sig- 

nale", die deutlich machen, welche Ver~inderungen in und mit ihnen durchgef~ihrt werden k~nnen und sollen. 

Bei der Gestaltung dieser speziellen R~ume mi.issen M~blierung, Akustik, Lautsprecheranlagen und Beleuch- 

tung besonders sorgf~iltig bedacht werden. 

Wie bei jeder Architektur sollte auch in Schulen ein ausgeglichenes Verh~ltnis zwischen dem Geb~udes 

als Ganzes und seinen Bestandteilen, den einzelnen, leicht verst~indlichen und navigierbaren Bereichen, be- 

stehen. Beim Gestaltungsprozess muss der Blick sowohl von innen nach augen, als auch von augen nach in- 

nen verlaufen, damit die Gestaltung f~ir eine Vielfalt von Nutzern funktionieren kann: 

�9 In erster Linie die Sch~ler. In der Vor- und Grundschulerziehung besteht selbst diese Nutzergruppe aus 

verschiedenen Untergruppen. Die Unterschiede zwischen Kindern in der Fr~herziehung und in Kinder- 

g~irten (4- bis 5-J~hrige), den Kinder der zweiten und dritten Jahrgangsstufe (7- bis 8-J~ihrige) und ,,den 

Grogen" in der vierten und f~nften Jahrgangsstufe (9- bis 10-J~hrige) m~ssen bedJcksichtigt werden. 

�9 Verwaltung und Lehrk~rper 

�9 Die Eltern 

�9 Die B~rger insgesamt. In den meisten Kommunen entscheiden sie in letzter Instanz ~ber die Finanzierung 

eines neuen Schulbaus. 

Ein ~kologisches Baumhaus wird f~r den Unterricht 
genutzt. Island Wood, Bainbridge Island, Washington, 
Mithun Architects 

Grundriss mit Korridor und einseitig angrenzenden Klassenzimmern. Die Verkehrsfl~ichen 
f~ihren zu den ~ffentlichen Bereichen. Crosswinds Arts and Science Middle School, 
Woodbury, Minnesota, Cuningham Group 
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Von innen nach aul~en 

Bei der Gestaltung von innen nach augen muss man zun~ichst die Sch~ler vor Augen haben. Ihr Reich ist das 

Klassenzimmer, das sich von den eher 6ffentlichen Bereichen der Schule unterscheiden und den Sch~lern 

geh6ren sollte. Die Gr6genverh~iltnisse sollten der kindlichen Entwicklungsstufe angepasst sein. Die r~iumli- 

che Entwicklung von Often des Lernens und der Bildung unterliegt einem st~ndigen Wandel. In vielen Grund- 

schulen finder man heute immer noch den traditionellen Korridor mit Klassenzimmern zu beiden Seiten, doch 

wird dieser inzwischen sehr unterschiedlich und variabel genutzt. Am h~iufigsten sind verbreiterte Korridore 

mit Lernoasen, in denen auch IT-Medien untergebracht sind und die yon mehreren Klassenzimmern genutzt 

werden, oder die R~ume folgen einer E- oder H-f6rmigen Anordnung, die Klassenzimmergruppen und Ge- 

meinschaftseinrichtungen sekund~ir erschliegen. So entstehen altersstufenspezifische und yon ihren Gr6gen- 

verh~itnissen her ausgesprochen kinderfreundliche ,,Nachbarschaften". Eine Alternative hierzu ist ein Korridor 

mit Unterrichtsr~iumen nut an einer Seite. Der Korridor liegt bier genau zwischen dem Augenbereich und den 

Gemeinschaftsbereichen im Geb~iudeinneren der Schule. Bei einer solchen Anordnung k6nnen sich die Be- 

wohner und die Sch~iler vom Augenbereich, der f~ir den Stadtteil und die Gesellschaft steht, in das Klassen- 

zimmer hineinbewegen, wo das Individuum im Zentrum steht. Verkehrsfi~ichen, die die 6ffentlichen Bereiche 

im Geb~iudeinneren erschliegen, lassen diese Anordnung often und ger~iumig wirken. 

Bei der Gestaltung der Klassenzimmer ist das Spektrum der Altersstufen zu beachten. Kinder in der Fr~- 

herziehung leben in einer ganz anderen Welt als F~inftkl~ssler. Die Grundschule ist ein Lerninstrument, dutch 

welches die j~ingeren Sch~iler sich yon Jahr zu Jahr weiterentwickeln k6nnen. Fr~herziehungseinrichtungen 

und Kinderg~irten befinden sich h~iufig in einem separaten Bereich, dem eine eigene Bushaltestelle und Kurz- 

parkgelegenheiten fur Eltern angeschlossen sind. Die Wege zur Sporthalle, Bibliothek oder zu anderen schul- 

~bergreifenden Einrichtungen sollten so kurz wie m6glich sein. Mit zunehmender Reife nutzen die Sch~ler 

immer weitere Bereiche des Geb~udes, sie lernen die Schule und die Aktivit~ten genauer kennen, die f~ir die 

verschiedenen Klassenstufen angeboten werden. So k6nnen die Sch~ler mit einem gewissen Stolz auf das zu- 

r~ickblicken, was sie bereits in der Schule erlebt haben, und sich auf das freuen, was sie noch erwartet. 

Skizze des Raumprogramms einer typischen Grundschule Vorherrschende Raumbelegung 
~ Klassenzimmer 
~ Gemeinsam genutzte Einrichtungen 

Verwaltung 
Erschliegung 
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Raumformen 

Von aul~en nach innen 

Bei der Schulgestaltung von augen nach innen geht es vor allem um die Abfolge von ,,6ffentlichen" ~iber 

,,halb6ffentlichen" zu ,,privaten" R~iumen. Diese verschiedenen Bereiche der Schule sollten unterschiedlich 

markiert sein, damit eine leichte Orientierung im Geb~iude m6glich ist. ~ffentliche Bereiche sollten auch wie 

6ffentliche Bereiche wirken, Bereiche, die den Sch61ern vorbehalten sind, sollten eine entsprechend halb6f- 

fentliche oder private Atmosphere haben. An einer typischen Schule gibt es w~hrend der Schulstunden einen 

6ffentlichen Zugangspunkt, den Haupteingang, in dessen N~he sich die Schulverwaltung befindet. Dieser Zu- 

gang dient der Sicherheit in der Schule, gleichzeitig ist er der zentrale Eingang f~r Sch~iler, Lehrer und Eltern. 

Direkt nach dem Haupteingang muss flit die ~ffentlichkeit deutlich erkennbar sein, wo sich der direkte Zu- 

gang zu den Bereichen des Geb~iudes be~indet, die ihr often stehen. Da sich immer mehr Schulen zu echten 

Gemeindezentren entwickeln, haben sich die entsprechenden Raumbeziehungen in den Grundrissen ge~n- 

dert. Heute muss eine gute r~umliche Anordnung dem typischen Bedarf nach einem sicheren, fund um die 

Uhr ge6ffneten Zugang zu separaten Geb~udezonen innerhalb des Schulgeb~udes Rechnung tragen. 

Es gibt zwei Grundvarianten einer Anordnung der 6ffentlichen Bereiche, ~iblicherweise der Sporthalle, 

der Aula und der Cafeteria. Sie k6nnen als Gruppe yon Mehrzweckr~iumen entweder am Rand des Gel~indes 

oder als ein zentraler Versammlungsort platziert werden. H~iufig sind alle 6ffentlichen Geb~iudefunktionen im 

Zentrum der Schule angesiedelt und werden von den Klassenzimmern an der Peripherie umringt. In diesem 

Fall m~ssen der Betrieb und die Versorgung der 6ffentlichen R~iume sowie ihre Nutzung augerhalb der Schul- 

stunden gew~.hrleistet werden. Dieses Modell bietet sich dann besonders an, wenn die Mensa wie eine Art 

6ffentlicher Marktplatz sowohl ein Ort des gemeinsamen Essens als auch Versammlungsort ist und so zum so- 

zialen Mittelpunkt der Schule wird. Im Gegensatz dazu k6nnen 6ffentliche Funktionen auch an Schl~isselstel- 

len am Rande des Gel~ndes angesiedelt werden. Dies erleichtert die Nutzung augerhalb der Schulstunden, 

wenn die Bewohner des Stadtteils z.B. Zugang zur Sporthalle oder der Aula haben sollen, oder die Cafeteria 

oder das Medienzentrum flit 6ffentliche Veranstaltungen genutzt werden. 

Grundriss mit Gemeinschaftsbereichen am Rand, 
Concordia International School Shanghai, China, 
Perkins Eastman 

Skizze mit Gemeinschaffsbereichen auf mehreren 
Ebenen im Zentrum der Schule, Lucile S. Bulger 
Center for Community Life, New York, 
Perkins Eastman 

Grundriss mit Gemeinscha~tsbereichen an Schl~issel- 
stellen an der Peripherie des Schulgel~indes, Glen- 
ville Elementary School, Greenwich, Connecticut, 
Perkins Eastman 
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