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tes,-‐‑ und die Fes te-‐‑ ver kün-‐‑ di-‐‑ get-‐‑ sei ner-‐‑ Hän -‐‑
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tes,-‐‑ und die Fes te-‐‑ ver kün-‐‑ di-‐‑ get-‐‑ sei ner-‐‑
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de-‐‑ -‐‑ -‐‑ Werk.

Si  placet  pro  introitu  vel  in  precibus  vespertinis  annecti  possunt  
quae  sequuntur.
Soli  

 
Hän de-‐‑ Werk.

 

 
Hän de-‐‑ Werk.

 


8


ner-‐‑ Hän de-‐‑ Werk. Eh re-‐‑ sei dem Va -‐‑ -‐‑
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