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Ältere Kernbestände in der Sammlung Grimma

a) Quellen aus der Amtszeit Tobias Petermanns (1669 –1680)
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Die Sammlung Erfurt
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Der venezianische Konzertstil in Frankfurt, Danzig und Königsberg
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Anhang 
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