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Carus 31.182

Die Kantate Himmelskönig, sei willkommen BWV 182 ist
für den 25. März 1714 bestimmt und damit das erste
Werk, das Johann Sebastian Bach nach seiner Ernennung
zum Konzertmeister am Weimarer Hof in Erfüllung des
Auftrags, „monatlich neue Stücke zu liefern“, schrieb. In
jenem Jahr fielen das Fest Mariæ Verkündigung und der
Palmsonntag zusammen; der Kantatentext nimmt aber mit
dem Bericht vom Einzug Jesu nach Jerusalem in erster Linie
auf das Passionsgeschehen Bezug. Als Verfasser des pie-
tistisch anmutenden Textes gilt der Weimarer Hofdichter
Salomo Franck. Das ausgedehnte, fast 30-minütige Werk
gliedert sich in acht Sätze und wird durch eine Sinfonia ein-
geleitet, die in ihren punktierten französischen Rhythmen
den Einzug des Himmelskönig symbolisiert. Eine Blockflöte
und eine Violine werden dabei als solistische Instrumente
eingesetzt. Die Kantate weist nicht weniger als drei Chor-
sätze auf: Der Eingangschor ist dreiteilig, wobei die Fuge
des ersten Teils als eine Permutationsfuge angelegt ist, bei
der allen Stimmen in taktweisem Wechsel dasselbe thema-
tische Material zugewiesen wird. In wenigstens einer Wei-
marer Aufführung wurde der Eingangschor nach Satz 6
wiederholt, wobei dann möglicherweise die beiden ab-
schließenden Chorsätze entfielen. Der Text zu Satz 7 ist die
33. und vorletzte Strophe des Passionsliedes Jesu Leiden,
Pein und Tod aus dem Jahr 1653 von Paul Stockmann. Die
Liedstrophe wird aber nicht als einfacher vierstimmiger
Choralsatz dargeboten, sondern (möglicherweise nach
dem Vorbild Johann Pachelbels) als Choralbearbeitung,
bei der die drei unteren Singstimmen die einzelnen Lied-
zeilen imitatorisch vorbereiten; von den typischen Ein-
gangschören des Leipziger Choralkantatenjahrgangs un-
terscheidet sich das hier gewählte Verfahren durch den
gänzlichen Verzicht auf instrumentale Zwischenspiele oder
eine obligate Führung der Instrumente. Der Schlusssatz
fordert die Gläubigen auf, Jesu ins Jerusalem der Freuden
zu begleiten. Die Thematik der Singstimmen greift beide
Aspekte, die Nachfolge Jesu in der schrittweisen Bewe-
gung, die Freude durch den tanzähnlichen 3/8-Takt, auf.

Das auf den Eingangschor folgende ariose Bass-Rezitativ
basiert auf zwei Versen aus dem 40. Psalm und rückt die
Ankunft in Jerusalem in die Nähe alttestamentarischer Ver-
heißungen. Drei in ihrer Besetzung und in ihrem Charakter
höchst unterschiedliche Arien für Bass, Alt und Tenor the-
matisieren die Liebe Gottes, die Unterwerfung unter die
Gebote Jesu und den Willen, dem Heiland bis in den Tod
zu folgen.

Das originale Aufführungsmaterial zur Kantate ist in der
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Mu-
sikabteilung mit Mendelssohn-Archiv (D-B), Signatur Mus.
ms. Bach P 103 und St 47/47a, fast vollständig erhalten, so
dass die Edition keine Schwierigkeiten bereitet. Die Ori-
ginalpartitur trägt den Kopftitel Concerto Doica Palmarum
a 1 Fiaut. 1 Violin. 2 Viole / Violon. S.A.T.B. è Cont.. Das
Titelblatt scheint Bach hingegen erst in seiner Leipziger
Zeit nachträglich beschriftet zu haben; er erweitert dort die
Bestimmung zu: Tempore Passionis aut / Festo Mariae
Annunciationis / HimmelsKönig seÿ willkommen. Hinter-

grund ist die Tatsache, dass in Leipzig die Kirchenmusik
vom Sonntag Estomihi an schwieg, so dass eine Auf-
führung zum Palmsonntag nicht länger möglich war. Of-
fenbar hat Bach das Werk in Leipzig wenigstens 1724 und
1728 zum Fest Mariæ Verkündigung zu Gehör gebracht. 

In Weimar musizierten die Streicher und Singstimmen im
hohen Chorton, die Blockflöte hingegen stand eine kleine
Terz tiefer im tiefen Kammerton. Diese Differenz wurde
durch Transposition der Blockflötenstimme nach oben
ausgeglichen: Streicher und Singstimmen sind in G-Dur,
die Blockflöte aber in B-Dur notiert. Die vorliegende Aus-
gabe orientiert sich an der Blockflötenstimme, die ohne
Eingriffe auf einer Blockflöte in f1 nur in B-Dur spielbar ist.
Um nicht die ganze Kantate in die ungewöhnlich hohe 
Lage nach B-Dur tranponieren zu müssen, schlägt der Her-
ausgeber die Aufführung in A-Dur bei a1 = 440 Hz vor. 
Die Blockflötenstimme kann dann auf einer Blockflöte in 
a1 = 415 Hz aus der in B-Dur notierten Stimme gespielt
werden.

Für die Aufführungen in Leipzig hat Bach die Blockflöten-
partie umgearbeitet. Die Leipziger Fassung in G-Dur ist se-
parat erhältlich (Carus 31.182/50).

Die Kantate wurde bereits 1843 bei Trautwein in Berlin,
das heißt noch vor Beginn der Arbeiten an der Gesamt-
ausgabe der Bachgesellschaft, erstmals im Druck heraus-
gegeben. In der Alten Bachausgabe ist sie dann erst 1891
in Bd. 37, S. 21–58, in einer Edition Alfred Dörffels er-
schienen. In der Neuen Bach-Ausgabe liegt sie, hrsg. von
Christoph Wolff, seit 1997 vor (NBA I/8.2, S. 41–80).

Leipzig, im Januar 2004 Ulrich Leisinger
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The cantata Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182,
was written for the 25th March 1714, so it is the first work
which Johann Sebastian Bach composed following his ap-
pointment as concert master at the Court of Weimar, to
comply with his command "to provide new pieces month-
ly". In that year the feast of the Annunciation and Palm
Sunday fell on the same day; however, the text of this can-
tata mainly concerns the entry of Jesus into Jerusalem,
pointing forward to the Passion. It is believed that the au-
thor of the pietistic text was the Weimar Court poet Salo-
mo Franck. This extensive cantata, almost 30 minutes
long, falls into eight movements, and is introduced by a
Sinfonia whose dotted rhythms, as in a French overture,
symbolize the arrival of the King of Heaven. A recorder
and a violin feature here as solo instruments. The cantata
has no fewer than three choral movements; the opening
chorus is in three sections, the first of which is a permuta-
tion fugue in which all the voices present the same the-
matic material at a bar’s distance. In at least one Weimar
performance the opening chorus was repeated after the
6th movement, the last two choral movements possibly
being omitted. The text of the 7th movement is the 33rd
and penultimate verse of the passion hymn Jesu Leiden,
Pein and Tod of 1653 by Paul Stockmann. This verse is not,
however, set as a simple four-part chorus but (possibly fol-
lowing the example of Johann Pachelbel) as a chorale
arrangement in which the three lower voices prepare the
lines of the hymn in imitation; this procedure differs from
the typical opening choruses of the Leipzig annual cycle of
chorale cantatas in that here there are no instrumental in-
terludes or instrumental obbligati. The final movement
calls on the faithful to accompany Jesus to the Jerusalem of
the joyful. The vocal themes depict both ideas: following
Jesus in "walking" momentum, and joy in dancelike 3/8
time.

The arioso bass recitative which follows the opening cho-
rus is based on two verses of psalm 40, and associates the
entry into Jerusalem with Old Testament prophecies.
Three arias for bass, alto and tenor, very different in their
scoring and characters, have as their subjects the love of
God, submission to the command of Jesus, and the Inten-
tion to follow the Saviour to death.

The original performance material of this cantata is pre-
served, almost complete, at the Staatsbibliothek zu Berlin –
Preussischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendels-
sohn-Archiv (D-B), nos. Mus. ms. Bach P 103 and St
47/47a, so that editing the work raises no difficulties. The
original score is headed Concerto Doica Palmarum a 1
Flaut. 1 Violin, 2 Viole / Violon. S.A.T.B. à Cont. However,
Bach seems to have written the title page later, in Leipzig;
there he altered the wording to: Tempore Passionis aut /
Festo Mariae Annunciationis / Himmelskönig sey willkom-
men. This change resulted from the fact that in Leipzig no
church music was performed from Quinquagesima Sunday,
so that this cantata could not be performed on Palm Sun-
day. Evidently Bach presented this work in Leipzig at least in
1724 and 1728 on the feast of the Annunciation.

In Weimar, string instruments and singers played and sang
at the high choir pitch, whereas the recorder played at the
low chamber pitch, a minor third below. This difference
was compensated by transposing the recorder parts up:
strings and voices were notated in G major and the
recorder in B-flat major. The present edition follows the
recorder part which – on a recorder in f1 and without alter-
ations – is only playable in B-flat major. In order to avoid
the unusually high tessitura that would be the result of a
transposition of the entire cantata to B-flat major, the edi-
tor suggests performing the cantata in A major at a tuning
of a1 = 440 Hz. The recorder part can then be played on a
recorder in a1 = 415 Hz, reading the part notated in B-flat
major.

For the Leipzig performances, Bach reworked the recorder
part. The Leipzig version in G major is available separately
(Carus 31.182/50).

This cantata was first printed by Trautwein of Berlin in
1843, before the Bachgesellschaft began to issue the
Complete Edition. In the old Bachausgabe it appeared in
1891 in Vol. 37, p. 21–58, edited by Alfred Dörffel. In the
Neue Bach-Ausgabe it has been available, edited by
Christoph Wolff, since 1997 (NBA I/8.2, p. 41–80).

Leipzig, January 2004 Ulrich Leisinger 
Translation: John Coombs
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