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ten Kindern und Jugendlichen. Würz-
burg.

Quellen von Karten und Abbildungen
Abb. 1: Sonderpädagogische Förderung von

Sonderschülern in allgemeinen Schulen
1999/2000: KMK, SEKRETARIAT (Hrsg.)
(2001): Sonderpädagogische Förderung
in Schulen 1990-1999. Bonn (=
Statistische Veröffentlichungen der
Kultusministerkonferenz. Nr. 153), S.
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Abb. 2: Sonderschulbesuchsquote 1990/91-
1999/00: KMK, SEKRETARIAT (Hrsg.)
(2001), S. VIII, 5.

Abb. 3: Sonderschuleinrichtungen und
Sonderschüler: KMK, SEKRETARIAT (Hrsg.)
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chungen der Kultusministerkonferenz.
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de Einrichtungen 1999: BAYERISCHES
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Synonym erfolgt heute die Untergliederung
der Förder- bzw. Sonderschulen nach den
Förderschwerpunkten Sehen, Hören,
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Deutschland?
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69120 Heidelberg
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Privatschulen und im friesischen
Sprachunterricht 1999: Dansk Skolefore-

ning for Sydslesvig (Dänischer Schulver-
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Abb. 8: Beteiligung an der Weiterbildung in
der Wirtschaft 1996/97: StÄdL.
Ergebnisse der BIBB/IAB Befragung
1998/99.

Abb. 9: Fortbildungsprüfungen der
Industrie- und Handelskammern 1997:
Deutscher Industrie- und Handelstag.
Berichtsjahr 1997.
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S. 148-149: Regionale Baustile der
Renaissance

Autorin: Birgit Bornemeier, Behringstr. 30,
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Abb. 1: Konstr: B. Bornemeier; Red: K.

Großer; Bearb: R. Richter
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