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Druckfehler. 
S. 130, Z. 5 fehlt: II. — S. 145, Ueberschrift, statt Lessing, lies: Rück

blick und Allgemeines. — S. 152, Z. 26 fehlt: 7. — S. 154, Z. 23, statt 19 
lies: 9. — S. 432, Z. 6, statt Absatz 20 und 21 lies: Absatz 21 und 22. 


