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Mit der Wahl von Johann August Ernesti am 16. November
1734 als Rektor der Thomasschule und damit Nachfolger
von Matthias Gessner, der kurz zuvor die ehrenvolle Be-
rufung zum Gründungsrektor der Universität Göttingen er-
halten hatte, verschoben sich die Kräfteverhältnisse in der
Leipziger Thomasschule erheblich. Der jüngere Ernesti war,
wie Bach aus dessen Wirken als Konrektor seit 1731 wuss-
te, an den Wissenschaften weit mehr als an den schönen
Künsten interessiert. Um so wichtiger musste es Bach daher
erscheinen, mit neuen, repräsentativen Kirchenkompositio-
nen aufzuwarten, um den Stellenwert, den die Musik seiner
Überzeugung nach an der ehrwürdigen Thomasschule be-
halten sollte, zu unterstreichen. Für die Sonn- und Festtage
der Zeit vom 1. Weihnachtstag 1734 bis zum Epiphanias-
fest 1735 ist das Weihnachtsoratorium entstanden. Welche
Werke an den ersten Sonntagen nach dem Epiphaniasfest
erklungen sind, ist heute nicht mehr auszumachen. Doch
schon zum 4. Sonntag nach Epiphanias, der im Jahr 1735
am 30. Januar begangen wurde, trat Bach wiederum mit ei-
nem neuen, höchst ambitionierten Werk auf, der Kantate
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit BWV 14. Das Werk
gehört damit zu den spätesten erhaltenen Kirchenkantaten
Bachs.

Der Kantate liegt ein dreistrophiges Lied von Martin Luther
aus dem Jahr 1524 zu Grunde, das seinerseits eine Nach-
dichtung des 124. Psalms ist, in dem Gott als Helfer in Not
und Gefahr besungen wird. Die erste und letzte Strophe
des Liedes wurden in Text und Melodie für die Rahmensät-
ze verwendet. Wie in Bachs anderen Choralkantaten ist
auch hier der Eingangschor eine Choralfantasie, wohin-
gegen am Schluss der Choral im einfachen vierstimmigen
Satz erklingt. Die verbliebene mittlere Strophe wird in um-
gedichteter Form für das zentrale Rezitativ des Tenors ein-
gesetzt. Die Texte der beiden Arien, die das Rezitativ ein-
rahmen, sind Neudichtungen, die Kerngedanken der Lied-
vorlage auslegen. Unklar bleibt, ob die Umwandlung des
Liedes in einen Kantatentext erst für die Neukomposition
erfolgte oder ob ihn bereits der Textdichter des Kantaten-
jahrgangs von 1724/25 vorbereitet hatte, obwohl es in je-
nem Jahr wegen des frühen Osterdatums keinen 4. Sonn-
tag nach Epiphanias gab.

Der Eingangschor gehört mit seiner konzessionslos schrof-
fen Harmonik zu Bachs großartigsten Schöpfungen. Bach
führt die Instrumente fast durchweg colla parte mit den
Singstimmen, doch erklingt zusätzlich die unverzierte
Choralmelodie in den Oboen, verstärkt durch ein Horn. Bei
der folgenden Sopranarie, in der die Schwachheit des
Menschen in der Bedrohung durch äußere Feinde thema-
tisiert wird, stellt sich die Frage nach dem von Bach vorge-
sehenen Obligatinstrument. In der Partitur wird das in
hoch B notierte Instrument als Tromba (Trompete) be-
zeichnet. Im Originalstimmensatz, den Bach ausnahms-
weise fast durchweg eigenhändig ausgeschrieben hat, ist
die Partie jedoch – wie die der Sätze 1 und 5 – ohne Erläu-
terung in die mit Corne per force überschriebene Stimme
eingetragen; dabei wird zur spieltechnischen Erleichterung
der Chromatik des Cantus-firmus-Beginns für die Rah-
mensätze eine Stimmung in F vorgeschrieben. Durch eine

bewegte Basso-continuo-Stimme werden die den Men-
schen bedrohenden Affekte von Rache und Zorn bildhaft
dargestellt, wobei der Contionuopart seine endgültige Ge-
stalt erst in einem zweiten Arbeitsgang erhielt, den Bach
direkt in die Stimme eingetragen hat, ohne die Partitur
nachträglich anzugleichen. Die Aufgeregtheit des Satzes
steht in deutlichem Kontrast zur Bassarie, die dem Schlus-
schoral vorausgeht und den Schutz, den Gott den Men-
schen zuteil werden lässt, beschreibt.

Die Ausgangssituation für eine Ausgabe ist ausgesprochen
günstig, denn außer der Originalpartitur ist auch das origi-
nale Aufführungsmaterial anscheinend vollständig erhalten
geblieben. Im Zuge der Erbteilung war die Originalpartitur
nebst einigen Dubletten an Wilhelm Friedemann Bach ge-
langt, während der Originalstimmensatz über Anna Mag-
dalena Bach an die Thomasschule weitergegeben wurde.
Eine kritische Ausgabe der Kantate wurde bereits 1852 von
Moritz Hauptmann in Band 2 der Gesamtausgabe der
Bachgesellschaft veröffentlicht (S. 99–132, Kritischer Be-
richt S. XIV–XV). In der Neuen Bach-Ausgabe liegt sie, her-
ausgegeben von Peter Wollny, seit 1997 vor (NBA I/6, 
S. 137–170). Die Neuausgabe basiert auf den in der Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, dem Bach-
Archiv Leipzig und das Fitzwilliam Museum Cambridge ver-
wahrten Originalquellen.

Leipzig, im November 2002 Ulrich Leisinger
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With the appointment of Johann August Ernesti on the
16th November 1734 as headmaster of the Thomasschule
and therefore successor to Matthias Gessner, who had re-
cently received the prestigious appointment as founding
rector of the University of Göttingen, the balance of power
in the Leipzig Thomasschule altered considerably. As Bach
knew since 1731 through his position as second master, the
younger Ernesti was far more interested in the sciences than
in the fine arts. It must therefore have appeared to Bach all
the more important to produce new church compositions
which would add lustre to what he considered to be the
honourable tradition of the Thomasschule. For the Sundays
and feast days of the period between Christmas Day 1734
and Epiphany 1735 he wrote the Christmas Oratorio.
Which section of that work was performed on each of the
Sundays after Epiphany can no longer be ascertained, but
for the Sunday after Epiphany, which in 1735 fell on the
30th January, Bach produced a new, highly ambitious work,
the cantata Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (Were God
not with us here today), BWV 14. This is one of the last of
Bach’s surviving church cantatas.

This cantata is based on a three-verse hymn written by
Martin Luther in 1524, which in itself is paraphrase of the
124th Psalm, in which God is acclaimed as a helper in time
of need and danger. The first and last verses were used,
both words and melody, for the outer movements of the
cantata. As in Bach’s other chorale cantatas, the opening
chorus is a chorale fantasy, while in the last movement the
chorale is sung in a simple four-part setting. The remaining
central verse of the hymn is paraphrased as a tenor reci-
tative. The words of the two arias, which frame this recita-
tive, are settings of newly-written poems which treat the
central ideas of the hymn. It is unclear whether the trans-
formation of the hymn into a cantata text was made for
this new composition, or whether the librettist of the an-
nual cycle of cantatas for 1724/25 had already prepared it,
although in that year it was not required since Easter fell on
an earlier date so there was no 4th Sunday after Epiphany.

The opening chorus, with its uncompromising, abrupt har-
monies, is one of Bach’s most splendid creations. He uses
the instruments almost entirely to double the voices except
that the chorale melody is also played undecorated by the
oboes, supported by a horn. In the following soprano aria,
whose subject is the weakness of mankind in the face of
external threats, use is made of an obbligato instrument
whose identity is unclear. In the score it is described as a
Tromba (trumpet) in high B flat. In the original parts, how-
ever, which Bach, as an exception, wrote out almost en-
tirely in his own hand, the part – also in movements Nos. 1
and 5 – is designated, with no explanation, as Corno per
force; on account of the technical problem of the chro-
maticism at the beginning of the cantus firmus in the first
and last movements, the use of an instrument in F is
advised. Through a vigorous basso continuo part the emo-
tional states (“Affekte”) of vengeance and wrath threat-
ening mankind are vividly depicted, whereby the continuo
part took on its definitive form in a rewritten version which
Bach entered directly into the part, without later altering

what he had written in the score. The tumult of this move-
ment is clearly contrasted by the bass aria, which looks for-
ward to the final chorale and describes the protection
which God provides for mankind.

The starting point for an edition of this cantata is quite
favourable, because in addition to the original score the
original performance material has also apparently survived
in its entirety. When Bach’s possessions were shared out
after his death the original score and some duplicate parts
went to Wilhelm Friedemann Bach, while Anna Magdalena
Bach gave the original set of parts to the Thomasschule. A
critical edition of this cantata was published in 1852 by
Moritz Hauptmann in volume 2 of the Bachgesellschaft
Gesamtausgabe (p. 99–132, Critical Report, p. XIV–XV). It
was edited by Peter Wollny in 1997 for the Neue Bach-
Ausgabe (NBA I/6, p. 137–170). Our new edition is based
on the original sources preserved in the Staatsbibliothek zu
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, the Bach-Archive Leipzig,
and the Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Leipzig, November 2002 Ulrich Leisinger
Translation: John Coombs
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