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Die Kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 561 
entstand in Johann Sebastian Bachs Leipziger Amtszeit als 
Kirchenmusik für den 19. Sonntag nach Trinitatis. Ihre 
erste Aufführung erfolgte nach heutigen Erkenntnissen am 
27. Oktober 1726 in Leipzig. Sie gehört somit zum  dritten 
Leip ziger Kantatenjahrgang, der inzwischen weitgehend 
rekonstruiert werden konnte.2 Weitere Aufführungen durch 
Bach sind nicht belegt.

Der unbekannte Textdichter der Kantate benützt zunächst 
das Sonntagsevangelium Matthäus 9,1–8 (Heilung des 
Gichtbrüchigen) als Anknüpfungspunkt: In Satz 1 wird 
das Leidensschicksal des Kranken angesprochen, in Satz 4 
klingt – zumindest vordergründig – dessen Freude über die 
erfahrene Heilung an. Doch gleichzeitig werden diese Aus-
sagen eschatologisch erweitert: Der „Kreuzstab“ des Lei-
dens umfaßt alle Beschwernisse des irdischen Lebens, das 
in Satz 2 mit einer stürmischen Schiffahrt verglichen wird. 
Heilung bedeutet endgültige Erlösung von den „Plagen“ 
der Welt und sehnlich erwarteter Eingang ins himmlische 
Reich. So entsteht letztlich eine barocke Sterbekantate 
mit Schwerpunkt auf Todessehnsucht und Seligkeitser-
wartung.3 Der Text des Schlußchorals, der diese Thematik 
 zusammenfaßt, ist die 6. Strophe des Liedes Du, o schönes 
Weltgebäude von Johann Franck (1653).

Auf sinnfällige Weise versteht es Bach, die Aussagen des 
Textes musikalisch darzustellen: Krankheit und Mühsal des 
Erdenpilgers finden ihr Abbild in den lastenden Seufzer-
figuren des 1. Satzes . Das Kreuz als zentrales Chri-
stus-Zeichen und als Leidenszeichen schlechthin findet in 
Bachs Partituren schon immer eine besonders aufmerk-
same Gestaltung. Hier wird es nicht nur mit einem X-Kür-
zel in Titel und Text graphisch dargestellt, auch im Haupt-
thema erscheint – sicher mit Absicht – ein #-Vorzeichen an 
der entsprechenden Stelle, verstärkt durch den „harten“ 
übermäßigen Sekundschritt:

 Ich will den X stab

In Satz 2 beschreibt das Violoncello die unruhige Fahrt auf 
stürmischem Meer und mündet erst in die ruhenden Con-
tinuonoten nach der „Ankunft in der himmlischen Stadt“. 
Das jubelnde „Endlich, endlich ...“ in Satz 3 drückt vor-
trefflich die freudige Erwartung der endgültigen Erlösung 
von Krankheit und irdischer Mühsal aus. Bemerkenswert 
ist auch die Wiederaufnahme des Mittelteils von Satz 1 
(„Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grab“) in Satz 4, 
mit der Bach eine besondere formale und textliche Ver-
klammerung dieser Sätze erreicht.

BWV 56 wird allgemein den Solokantaten zugerechnet, 
da alle Sätze dem Baß zugewiesen sind. Auch der auto-
graphe Innentitel der Originalpartitur Cantata à Voce Sola 
è Stromenti bestätigt diesen Terminus, obwohl der Schluß-
choral noch einen zusätzlichen gemischten Chor erfordert. 
Die instrumentale Besetzung begnügt sich mit einer Obo-
en- und einer Streichergruppe und macht das Werk ohne 
größeren Aufwand darstellbar. Die Taille, eine Alt-Oboe, 

kann ge gebenenfalls durch eine Oboe da caccia oder ein 
Englischhorn ersetzt werden. Nach Inhalt und Charakter 
eignet sich das Werk heute zu jedem Trauergottesdienst, 
Totengedenken oder allgemein für die Schlußzeit des Kir-
chenjahrs.

Verständnisschwierigkeiten bereitet wohl immer der Ge-
danke jener inbrünstigen Todeserwartung, die Bach so oft 
und so ergreifend vertont. Man sollte allerdings wissen, 
daß seiner Zeit und ihm besonders – er verlor seine erste 
Ehefrau 1720 und insgesamt zehn Kinder durch (zumeist) 
frühen Tod – die Realität des Todes und dessen Einschluß 
in die christliche Glaubenshoffnung viel bewußter waren, 
als das heute vielleicht der Fall sein mag. Auch in Theo-
logie, kirchli cher Verkündigung und geistlicher Dichtung 
stand die „Dimension des Jenseitigen“ weit mehr im Vor-
dergrund als heute. Bei diesen Werken gewinnt man den 
 Eindruck, daß für Bach die Vertonung solcher Texte nicht 
nur zur Amtspflicht gehörte, sondern darüber hinaus auch 
 Lebenserfahrung und persönliches Bekenntnis widerspie-
gelt.4

Ravensburg, im November 1998 Paul Horn 
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Vorwort

1 Wolfgang Schmieder, Thematisch-systematisches Verzeichnis der mu-
sikalischen Werke von Johann Sebastian Bach, Bach-Werke-Verzeich-
nis (BWV), Wiesbaden 21990.

2 Alfred Dürr, Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J. S. Bachs. 
Zweite Auflage: Mit Anmerkungen und Nachträgen versehener Nach-
druck aus Bach-Jahrbuch 1957, Kassel 1976, S. 91.

3 Auffallend sind gedankliche Parallelen zu einer Kantatendichtung von 
Erdmann Neumeister Ich will den Kreuzweg gerne gehen (Jahrgang 
I, Weißenfels 1700). Dazu ausführlich: Helmut K. Krausse, „Erdmann 
Neumeister und die Kantatentexte J. S. Bachs“, in: Bach-Jahrbuch 1986, 

 S. 20f.
4 Dazu: Hans Besch, Johann Sebastian Bach, Frömmigkeit und Glaube, 

Band I: Deutung und Wirklichkeit, Gütersloh 1938, darin besonders: 
„Bach und der Tod“, S. 281ff.



The cantata Ich will den Kreuzstab gerne tragen (His cross 
of suff’ring will I carry), BWV 561, was written during 
 Johann Sebastian Bach’s years in office at Leipzig, for the 
19th Sunday after Trinity. It is now known that the first 
perform ance took place in Leipzig on the 27th October 
1726. This work therefore belongs to Bach’s third annual 
cycle of Leip zig cantatas, which can now be largely recon-
structed.2 We do not know of any further performances 
under Bach’s direction.

The unknown author of the words of this cantata used 
as the work’s centrepoint the Gospel for the Sunday in 
ques tion, Matthew 9:1–8 (the healing of the man sick of 
the palsy): in the 1st movement the man’s suffering is de-
scribed, and the 4th movement depicts – at least outward-
ly – his joy at being healed. At the same time, however, the 
subject matter is considered eschatologically in a broader 
sense: the “cross“ of suffering encompasses all the trials of 
earthly life, which in the 2nd movement is compared to a 
stormy sea voyage. Healing signifies final redemption from 
the “miseries” of the world, and longed-for admittance in-
to the heavenly realm. Thus a baroque cantata concerned 
with the subject of dying culminates in an expression of 
longing for death and the expectation of bliss hereafter.3 
The words of the final chorale, which sum up this concept, 
are the 6th verse of the hymn Du, o schönes Weltgebäude 
by Johann Franck (1653).

Bach was able to give vivid musical expression to the 
 mean ing of the words. The sickness and affliction of the 
earthly pilgrim are mirrored in the painful, sighing  figures 
of the 1st movement . The cross, as the central 
 emblem of Christ, and as representing all suffering, is 
always singled out for special attention in Bach’s scores. 
Here it is represented graphically in the title and text by X, 
the  visual symbol of a cross. Also, in the principal theme 
– certainly intentionally – a # features prominently at the 
 appropriate point (the German word “Kreuz” indicates both 
a cross and the musical sign for a sharp), and the “hard” 
interval of an augmented second intensifies the effect:

 Ich will den X stab

In the 2nd movement the cello describes the restless voy-
age on a stormy sea, subsiding in tranquil continuo notes 
after the words “Ankunft in der himmlischen Stadt.” The 
jubilant “endlich, endlich ...” in the 3rd movement express-
es wonderfully well the joyful expectation of final redemp-
tion from illness and earthly afflictions. Also noteworthy is 
the repetition of the central section of the 1st movement 
(”Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grab“) in the 4th 
movement, by which means Bach forged a special formal 
and textual link between these two movements.

BWV 56 is generally classified among Bach’s solo canta-
tas, as all its movements are allotted to the bass. The au-
tograph inside title of the original score, Cantata à Voce 
Sola è Stromenti, confirms the accuracy of this description, 
 al though the concluding chorale necessitates the addition 

of a mixed-voice choir. The instrumental scoring is only for 
oboes and strings, and this makes it possible for the work 
to be performed by a small ensemble. The taille, an alto 
oboe, can if necessary, be replaced by an oboe da caccia 
or an English horn. Its contents and character make this 
work suitable for use at any memorial service, ceremony 
in hon or of the dead, or in general for services during the 
final period of the Church year.

It is always difficult to comprehend the concept of the fer-
vent, indeed joyful expectation of death which Bach so fre-
quently and so movingly expressed in his music. It should 
be borne in mind that in his time and to him in particular 
– he lost his first wife in 1720 and he lost a total of ten 
children (primarily) through premature death – the reality 
of  dying and its place in the edifice of Christian hope was 
some thing far more keenly felt than perhaps is the case 
 today. Also in theology, preaching and religious writings 
the  “dimension of the hereafter” was far more in the fore-
front of attention than it is today. Works of this nature  give 
the impression that for Bach the setting of such texts was 
not only a professional obligation, but also an act which 
 reflected his experience of life and his personal avowal of 
belief.4

Ravensburg, November 1998 Paul Horn
Translation: John Coombs 
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