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Salvation sure has come to man
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Die Kantate für den 6. Sonntag nach Trinitatis Es ist das
Heil uns kommen her BWV 9 gehört formal zum Jahrgang
der Choralkantaten von 1724/25, entstand aber erst deut-
lich später zu einer Zeit, da Bach die Hauptarbeit an seinem
Leipziger Kantatenrepertoire längst abgeschlossen hatte,
wahrscheinlich für den 20. Juli 1732. Der Grund dafür war
ein Aufenthalt Bachs mit seiner Frau um den 16. Juli 1724
in Köthen, sodass für diesen Sonntag zunächst keine neue
Kantate komponiert wurde. Das Libretto des unbekannten
Verfassers hielt er jedoch so lange zurück, bis ein erneuter
Anlass zur Vertonung bestand und heute zumindest diese
Lücke innerhalb des Zyklus’ der Choralkantaten geschlos-
sen ist. Eine weitere Aufführung des Werkes zu Bachs Leb-
zeiten ist für sein letztes Lebensjahrzehnt nachweisbar.

Das Evangelium des Sonntages (Matth. 5,20–26) behan-
delt im Rahmen der Bergpredigt das christliche Gerechtig-
keitsverständnis gegenüber weltlicher Gesetzestreue als
rein äußerliche Rechtschaffenheit. Auf Grundlage des, be-
zogen auf die Kantate, gleichnamigen reformatorischen
Liedtextes von Paul Speratus (1523) schuf der Textdichter
ein Libretto, in dem das Bewusstsein über das gottgesand-
te „Heil“ in Christus jede Gesetzlosigkeit zu überwinden
hilft und schließlich der Glaube an das Evangelium das von
Sünde und Unsicherheit verzweifelte Gewissen zu stärken
vermag. 

Über zentrale Motive wie Gesetz, Sünde, Christus als Heil,
Glaube und Gewissen schuf Bach eine satztechnisch kom-
plexe und außergewöhnlich filigran gestaltete Musik. Der
mit Traversflöte, Oboe d’amore, Streichern und Basso 
continuo schlank instrumentierte Eingangschor kombiniert
in typischer Weise mehrere musikalische Ebenen – Cantus
firmus im Sopran, eigenthematischer Unterstimmensatz,
selbständiges Concertino der Holzbläser, konzertante
Streicherbegleitung und ein melodisch beziehungsreiches
Basso continuo – zu einem kunstvollen vitalen Satz. In den
drei Secco-Rezitativen werden Abwägungen über Gesetz
und Glaube dem Solo-Bass anvertraut (Satz 2 war zu-
nächst als Alt-Rezitativ konzipiert). Die Tenor-Arie und das
Duett der beiden Frauenstimmen hingegen greifen mit
plastischen Mitteln ihren jeweiligen inhaltlichen Kontext
auf; neben der inhaltlich-individuellen Reflexion trennt
Bach vor allem mit diesen Sätzen die Sphären von Sünde
und Rechtschaffenheit im Glauben. So gestaltet die Melo-
dik der Tenor-Arie das Bild eines im Sog der Sünde haltlos
taumelnden und versinkenden Menschen als Konsequenz
aus der düsteren Bestandsaufnahme des vorangestellten
Rezitativs, wohingegen das Duett zwischen Sopran und
Alt als streng kanonischer Satz entworfen wurde, dessen
anmutiger Charakter seine komplexe Struktur bewusst
überspielt. Die verborgene Gesetzmäßigkeit der musikali-
schen Faktur nimmt auf diese Weise das im abschließen-
den Rezitativ und Schlusschoral angesprochene Vertrauen
auf Wort und Werk Gottes vorweg, selbst wenn dessen
Gegenwart ungewiss ist.

Dresden, im Oktober 2009 Tobias Gebauer
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Vorwort Foreword

The cantata for the 6th Sunday after Trinity Es ist das Heil
uns kommen her BWV 9, belongs formally to the annual
cycle of chorale cantatas of 1724/25, but it clearly dates
from a time when Bach had long since completed most of
his Leipzig repertoire of cantatas. It was probably written
for 20 July 1732. The reason for this probably originated
with a visit which Bach and his wife paid to Cöthen about
16 July 1724, so that no new cantata was composed for
that Sunday. Bach did, however, keep the libretto, by an un-
known author, so that he could set it to music when an op-
portunity arose, and the gap in his cycle of chorale cantatas
was later filled by the present work. A further performance
of it is known to have taken place during the last decade of
Bach’s life. 

The Gospel for the Sunday in question (Matt. 5:20–26)
speaks, in words of the Sermon on the Mount, about
Christian understanding of righteousness as being more
important than outward compliance with worldly laws. On
the basis of the Reformation hymn text of the same name
by Paul Speratus (1523) the writer of the cantata fash-
ioned a libretto which shows how consciousness of the
“healing” given by Christ helps to overcome all unrigh-
teousness, belief in the Gospel strengthening the con-
science assaulted by sin and uncertainty.

On the central themes of the law, sin, Christ as healer, be-
lief and conscience Bach created technically complex but
remarkably delicate music. The opening chorus, lightly in-
strumentated with transverse flute, oboe d’amore, strings
and basso continuo, combines several musical elements in
a typical manner – cantus firmus in the soprano part, low-
er parts with themes of their own, independent woodwind
concertino, concertante string accompaniment and basso
continuo filled with melodic associations – is an artistically
vital movement. In the three secco recitatives the delibera-
tions concerning law and belief are entrusted to the solo
bass (the 2nd movement was originally conceived as an
alto recitative). On the other hand, the content and con-
text of the respective tenor aria and the duet for the two
female soloists are depicted by more plastic means; in
these movements, above all, Bach clearly differentiates be-
tween the spheres of sin and integrity in belief. Thus in the
tenor aria the melody paints a picture of a man staggering
and sinking in the morass of sin as a consequence of the
misdeeds described in the preceding recitative. By contrast
the soprano and alto duet, strictly canonic in construction,
is of a pleasant character which overshadows its structural
complexity. In this way, the hidden regularity of the musi-
cal structure anticipates the trust in the word and works of
God as expressed in the concluding recitative and chorale,
even if the basis for that trust is not yet apparent.

Dresden, October 2009 Tobias Gebauer
Translation: John Coombs




















































