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Foreword

The cantata O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 20 (Eter nity, 
thou thundrous word), marked the beginning of what was 
probably the most ambitious compositional project ever 
 undertaken by Johann Sebastian Bach: this cantata opens 
the annual cycle of so-called chorale cantatas, which the 
Thomaskantor began to compose as his  second annual 
 cycle of church cantatas with a work for the 1st Sunday 
after Trinity in 1724. 

This cantata is based on the hymn of the same name by 
 Johann Rist, published in 1642, which was familiar in 
Leipzig through its inclusion in a hymn book assembled by 
Gottfried Vopelius (1682 with later reprints), in a version 
 reduced from the original 16 verses to 12. With the excep-
tion of a recitative (No. 4) which combines two verses of 
the hymn, and two lines of verse 9 which are transferred to 
No. 9, each of the cantata movements is based on a verse of 
the hymn. The fi rst, eighth and concluding  verses are used 
unaltered. The other verses, set as recitatives and arias, fol-
low the wording of the hymn closely; only in No. 10 has the 
librettist added a reference to the Gospel for the 1st Sunday 
after Trinity, the parable of the rich man and the beggar 
Lazarus from Luke 16:19–31.

The scale of Bach’s ambition in this composition can be 
judged by the splendid opening movement, which is in 
the form of a French overture, although its dimensions are 
dependent on the hymn verse. The opening movement is 
followed by two arias, each preceded by a recitative, one 
for tenor and the other for bass. The fi rst describes eternal 
damnation, which the sinner brings on himself, in dramatic 
style; the second speaks of the immeasurable righteous-
ness of God. In the alto aria (No. 6) mankind is exhorted to 
attain freedom from sin, and therefore from hell. The 8th 
verse of the hymn, in a straightforward four-part chorale 
setting, concludes the fi rst part of the cantata.

After the sermon, presumably during the administration of 
Communion, came the second part of the cantata, begin-
ning with a bass aria. The bass soloist calls upon mankind 
to awak en from the sleep of sin. This is followed by an alto 
recitative and a duet for alto and tenor, which is related in 
subject matter to No. 6, and includes a reference to the 
Sunday Gospel. A repetition of the four-part chorale (No. 7) 
now set to the last verse of the hymn, concludes this ex-
tremely ambitious work.

The edition of the present cantata posed no special problems 
since, in addition to the original score (in private ownership 
in Swiss hands) the original parts owned by the St.  Thomas 
School in Leipig (now in the Bach-Archiv Leipzig) have also 
been preserved. As usual, the parts, which were used for 
several performances conducted by Bach, are provided 
with more markings for articulation than the original scores, 
which refl ect his intentions for performance.

Leipzig, im September 1999 Ulrich Leisinger
Tranlation: John Coombs

Vorwort

Die Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 20 bildet 
den Auftakt für das wohl ehrgeizigste kompositorische Pro-
jekt, das Johann Sebastian Bach auf sich genommen hat: 
Die Kantate eröffnet den sogenannten Choralkantatenjahr-
gang, den der Thomaskantor als zweiten Jahrgang von Kir-
chenkantaten mit dem 1. Sonntag nach Trinitatis 1724 in 
Angriff nahm. 

 Der Kantate liegt das gleichnamige Lied von Johann Rist 
aus dem Jahre 1642 zugrunde, das in Leipzig durch das 
 Gesangbuch von Gottfried Vopelius (1682 und öfter) in 
 einer auf 12 (von ursprünglich 16) Strophen verkürzten Fas-
sung bekannt war. Mit Ausnahme eines Rezitativs (Satz 4), 
das zwei Strophen der Lieddichtung zusammenfaßt, und 
zwei Zeilen aus Strophe 9, die Satz 9 zugeschlagen wurden, 
liegt jedem Kantatensatz eine Strophe des Liedes zugrunde. 
Dabei wurden die erste, die achte und die letzte Strophe 
unverändert übernommen. Die übrigen Strophen, die als 
Rezitative und Arien vertont werden sollten, halten sich eng 
an die Liedvorlage; nur in Satz 10 hat der Textdichter zu-
dem eine Anspielung auf das Evange lium zum 1. Sonntag 
nach Trinitatis, das Gleichnis vom reichen Mann und dem 
armen Lazarus aus Luk. 16, 19–31, eingefügt.

Die besonderen Ambitionen Bachs lassen sich schon aus 
dem prächtigen Eingangssatz ablesen, der in der Form einer 
französischen Ouvertüre angelegt ist, in seinen  Dimensionen 
aber durch die Choralstrophe bestimmt wird. Auf den Ein-
gangssatz folgen zwei Satzpaare aus Rezitativ und Arie, von 
denen eines dem Tenor, das andere dem Baß  zugewiesen 
ist. Das erste von ihnen beschreibt drastisch die ewige Ver-
dammnis, die der Sünder auf sich herauf beschwört; das 
zweite rechtfertigt sie durch den Verweis auf die unermeß-
liche Gerechtigkeit Gottes. In der Alt-Arie (Satz 6) wird der 
Mensch aufgefordert, sich von den Sünden und damit von 
der Hölle frei zu machen. Die 8. Strophe des Kirchenliedes 
im schlichten vierstimmigen Choralsatz bildet den Abschluß 
des ersten Teils der Kantate.

Nach der Predigt, vermutlich während der Austeilung 
des Abendmahls, erklang der zweite Teil der Kantate, der 
durch eine Baßarie eröffnet wird. Die Baßstimme ruft die 
Menschen auf, vom Sündenschlaf zu erwachen. Hierauf 
folgen ein Altrezitativ und ein Duett für Alt und Tenor. 
 Dieses schließt sich inhaltlich an Satz 6 an und aktualisiert 
ihn durch die Anspielung auf das Sonntagsevangelium. Mit 
 einer Wiederholung des vierstimmigen Cho ralsatzes (Satz 
7), dem nunmehr die letzte Strophe des Liedes unterlegt 
wird, endet das überaus ambitionierte Werk.

Die Edition dieser Kantate bereitet keine besonderen 
Schwierigkeiten, da außer der Originalpartitur (in Schweizer 
Privatbesitz) auch die Originalstimmen aus dem Besitz der 
Leipziger Thomasschule (im Bach-Archiv Leipzig) erhalten 
geblieben sind. Die Stimmen, die bei mehreren Aufführun-
gen unter Bachs Leitung Verwendung fanden, sind – wie 
üblich – stärker als die Originalpartituren mit Artikulati-
onsangaben, die seine aufführungspraktische Intentionen 
 widerspiegeln, versehen.

Leipzig, im September 1999 Ulrich Leisinger






































































